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A. Allgemeine nnd pliysikalisclie Chemie.
C. S. Adams, Vorlesungsversucke iiber Wasserstoff. Bericht der Ergebnisse 

einer Rundfrage iiber Vorlesungsverss. im Anfangsunterricht, besonders iiber Yerss., 
die H , betreffen. (Journ. chem. Eduoation 7. 349—54. Febr. 1930. Yellow Springs, 
Ohio, Antioch College.) W r e s c h n e r .

W alter W. Lucasse und Harold J. Abrahams, LeitfaUgkeitstitrałionen in  
•uichlwafirigen Losungsmitteln und ilire Anwendung zu Unterrichtszwecken. Kurze Darst. 
desPrinzips der Leitfabigkeitstitration u. einige Beispielo ais tlbungsaufgaben. (Journ. 
cliem. Eduoation 1. 341—48. Febr. 1930. Philadelphia, Pennsylvania, Univ.) W r e s c h .

M. Bodenstein, O. Hahn, O. Hónigschm id und R . J. Meyer, X. Bericht der 
Deutschen Atomgewichts-Kommission. {IX. vgl. C. 1929. I. 1653.) Die in der Berichts- 
periode (Dez. 1928 bis Anfang Nov. 1929) erschienenen Arbeiten geben keine Yer- 
anlassung zu einer Anderung der Tabelle der prakt. At.-Oeww. Es wird lediglich Re 
mit dem At.-Gcw. 188,7 neu aufgenommen u. G =  16,0000 geschrieben. Bericht iiber 
den Stand der i.soźo2?e?i-Forschung unter Berucksichtigung bandenspektroskop. Er- 
gebmsse bei C u. O. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1— 24. 8/1. 1930.) K r u g e r .

E. Moles, Die Konstitution des Sauerstoffs und seine Anwendung ais Bezugs- 
substanz unseres Atomgewichtssystems. Nachdem die Existenz von O-Isotopen O17 
u. O18, die O10 in einem Verhaltnis von 1: 10 000 bzw. 1: 1250 beigemischt sind, sieher- 
gestellt zu sein seheint (vgl. GlAUQUE u. J o h n s t o n , C. 1 9 3 0 .1. 1095), wird die Frage 
aufgeworfen, ob diese Feststellungen die Venvrendbarkeit des O ais Bezugssubstanz 
fiir das A t.-G cw .-System beeinflussen bzw. ob eine Korrektur der At.-Gcww. not- 
wendig wird. Zur Beantwortung dieser Frage ist zunachst zu priifen, ob das Misehungs- 
verhaltnis der Isotopen in 0 2 konstant ist, wie dies bei Ne, A, Cl usw. gefunden wurde, 
ob also der „chem. 0 “ mit dem atmosphar. ident. ist; dies hangt von der Stabilitiit 
der O-Isotopcn ab, die von B l a c k e t t  (C. 1925. I. 1677) fiir O17 auf mindestens
0,001 Sek. geschatzt wurde. Vf: weist in diesem Zusammenhang aul die bei der 
Best. der D. der Luft (vgl. C. 1927. I. 1710) beobachteten Anomalien hin. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 127—36. Febr. 1930. Madrid, Lab. f. physik. u. anorg. 
Chemie.) • R. K. M u l l e r .

W. Herz, Beziehungen der Schmelzpunlctsmolvolume zu den Ionenradien lei Alkali- 
haloiden. (Vgl. C. 1925. II. 1014.) Das Verhaltnis der Raumbeanspruchung von Moll. 
geschmolzener Alkalihaloide beim F. zur Raumbeanspruchung der Summę beider 
zum Salz gehórigen Ionenraume ist ziemlich konstant, was darauf hindeutet, daB der
F. ais ein charakterist. Punkt der Skala der ubereinstimmenden Zustande auch fiir die 
Ionenradien von Bedeutung ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 303—04. 7/11. 1929. 
Breslau, Univ.) W r e s c h n e r .

W. Herz, t)ber die RaumerfiillungszaMen nach Dielektrizitdtskonstanten und 
Brechungsąuotienten von Gasen. Nach L o r e n z  u . H e r z  (C. 1924. I. 1311) sind die 
Raumerfiilhmgszahlen gegeben durch die CJuotienten: I. (D — 1)/(D +  2) u.) 
II. (u2 — 1)/(»'" +  2); wobei D die DE., n den Brechungsąuotienten bedeutet. Vf. 
hat fiir eine Anzahl von Gasen diese beiden Quotienten berechnet; die Werte fiir die 
DE. bei einer Atmosphare Druck u. t° u. die Werte fiir die auf die D-Linie bezogenen 
Brechungsąuotienten bei gleichem Druck u. gleicher Temp. wurden den Tabellen 
von L a n d o l t - B o r n s t e i n - R o t h - S c h e e l  entnommen. (Wenn notig, wurden die 
n-Werte auf die Temp. t° umgerechnet.) In vielen Fallen (0 2, N2, H 2, H e , C02, CO . .  .) 
ergibt sieh fiir die Raumerfiillung nach dem Brechungsąuotienten u. nach der DE. 
ein fast gleicher Wert, so daB man die Abweichung auf Vers.-Fehler zuriickfiihren 
kann; alle diese Stoffe stellen keine Dipole yor, oder haben jcdenfalls nur sehr kleine 
elektr. Momente. Fiir andere Verbb. (A., A., N H 3, W.-Dampf, . . . . ) ,  die erhebliche 
elektr. Momente besitzen, kann der CJuotient I. nicht mehr ais Ausdruck der Raum-
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erfullimg gelten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 295—97. 7/11. 1929. Breslau, 
U n iv .) W e e s c h n e e .

H. Pelabon, U ber die Einwirkung des Joddampfes auf den Phosphordampf. 
Fluchligkeitsprodukl. TlANs (C. 1929. II. 690) Gesctz iiber das ,,Fluchtigkeitsprod.“ 
war fur Rkk. zwischen gasformigen Siiuren u. Basen aufgestellt. Vf. enveitert es auf 
solche Rkk., bei welehen keine Neufcralisation eintritt u. findet es auf Grund ąuali- 
tatiyer Verss. bestatigt fur die Rk.: P., +  6 Ja =  4 PJ3 oder [P4]- [J2]6 =  KPPJ3]4 =  A. 
Zum Vers. bringt Vf. in das eine Ende eines evakuierten Glasrokrs farblosen P, in 
das andere Jod. P J3 bildet sich nur an den Enden, wo die Konz. des P bzw. J-Dampfes- 
groB ist. Die Bldg. von P2J.i konnte in keinem Palle beobachtet werden. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 189. 1085—87. 9/12. 1929.) L . W o l f .

S. Liepatoff, Uber chemische Sorption. III. Zur Frage uber heterogenes chemisches 
Oleichgewicht. (II. vgl. C. 1927. I. 41.) (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 232—36. 
7/11. 1929. Moskau, Lab. fiir analyt. Chemie, Techn. Hochschule. — C. 1930- I. 
2048.) D using.

G. Tammann und H. Schrader, Die Temperatur, bei der goldhaltiges Glas rot 
wird, und die Temperatur, bei der die erzwungene Doppelbrechung im Glase rerschwindet. 
Mit Goldehloridlsg. yersetztes Glaspulver aus Thiiringer Glas wird bei 1100° zusammen- 
geschmolzen u. in W. abgeschreckt. Solch goldhaltiges, schwaeh rosa gefarbtes Glas 
wird bei 390° rot. Diese Temp. stimmt mit der Temp. von 385°, oberhalb der das 
Glas beim Abschrecken doppelbrechend wird, gut iiberein. Fiir beide Vorgange ist 
eine gewisse Bewegliclikeit der Glasmoll. notwendig. Die Erhitzungstemp., bei der 
die erzwungene Doppelbrechung verschwindet, ist abhiingig von der Temp., bei der 
das Glas zuvor abgeschreckt worden war. Bei 388° abgeschrecktes Glas zeigte Ver- 
schwinden der Doppelbrechung beim Erhitzen auf 388°, wahrend bei 650° ab
geschrecktes Glas diese Erscheinung schon beim Wiedererhitzen auf 351° erkennen lieC. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 293—94. 7/11. 1929. Góttingen, Physik.-chem. 
Inst.) DUSING.

Wheeler P. Davey, Die Plastizilat fester Kórper. Krystallphysikal. Betraclitungen 
nach J o f f e . (Rheology 1. 45— 48. Okt. 1929. Pemisylvania, State College.) W e e s c h .

Wolfgang Berg, Ro7ilgenographisclie Untersuchung von KrystallfeMern. Vf. 
berichtet yorlaufig uber Verss., durch die es ihm gelungen ist, durch Beflexion mono- 
ehromat. Strahlung „Bilder“ von Krystallflachen zu erhalten, auf denen sich geringe 
Strukturfehler an der Oberflache ais hellere oder dunklere Plecke bzw. Streifungen 
abzeichnen. Fehlcrfreie Flachen liefern gleichmaBig geschwarzte Bilder. Beim Stein- 
salz crgeben sich die Storungen auf der Wurfelflache ais Gleitungen parallel dem 
Rhombendodekaeder. Nach Erhitzen u. langsamem Abkiihlen geben die Flachen 
keine Streifungen im Rontgenbikl, sondern erst wieder nach geringem Pressen. Vf. 
gibt an, daB die beobachteten Streifen durch Deformation einer Zwischenschicht ver- 
ursacht zu sein scheinen, ‘die durch Gleitung zweier ungestórter Krystallkomplexe 
bei Beginn der Gleitung entstehen. (Naturwiss. 18. 115. 31/1. 1930. Berlin-Siemens- 
stadt, Wernerwerk.) T e o m e l .

G. Friedel und R. W eil, Einflufi der Symmetrie des Mediums auf die Symmetrie 
der krystallinen Fonnen. (Vgl. R o y e e  C. 1 9 3 0 .1. 1451.) Die Symmetrie der Krystall- 
formen wird nicht allein bestimmt durch die Symmetrie des Gitters, sondern die Form 
unterliegt ebenso dem Einflufl des Mediums, in dem der Krystall wachst oder sich auf- 
lóst. Meist hat das Medium vollkommene Kugelsymmetrie, dann wird die Form nicht 
beeinfluBt. Wenn opt.-akt. Medien vorliegen, dann kann die Form keine Symmetrie- 
ebenen u. kein Zentrum haben. Fiir die einzelnen Krystallsysteme werden diese 
Einfliisse diskutiert. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 243— 45. 27/1.1930.) T e o m e l .

L.Tokody, Uber die rhombendodekaedrisclie Translation von Sleinsalz. Vf. berichtet 
iiber Verss., die das sprungsweise Entstehen der Translatationsflache zeigen. Die 
Translation wird in ihrer Abhangigkeit von der Gitterstruktur erórtert u. dargelegt, 
daB es sich um die Resultate zweier gleichzeitiger Spaltungen handelt. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 116—19. Jan. 1930. 
Budapest, Techn. Hoclisch.) TEOMEL.

Michitoshi Ichihara, tiber die Herstellung von groflen Zink-Einkryslallen. GroBe 
Zn-Einkrystalle wurden nach der Rekrystallisationsmethode hergestellt. Zum Unter- 
schied gegenuber anderen duktilen Metallen (Cu, Fe, Al) muB bei Zn die der Re- 
krystallisation rorausgehende Bearbeitung sehr kraftig sein. Vf. bringt ausfiihrliche 
Angaben iiber Schmelztemp., GieBtemp., Bearbeitung (Schmieden), AnlaGtemp. u.
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-dauer. Es wurden Krystalle yon 8 mm Durchmesser u. 150 mm Liingo erhalten. 
(Technol. Reports Tólioku Imp. Univ. 8. 471— 77. 1929.) D u s i n g .

M ichitoshi Ichihara, tJber die Zwillingsebene im Zinkkryslall. Es werden experi- 
mentell die Richtungen der Zwillingslamellen auf Basis u. Prismenfliichen 1. u. 2. Art 
yon Zn-Krystallen bestimmt u. daraus (10  12) ais Zwillingsebene im Zn-Krystall 
gefunden. Auf diesem Befund fuBend, werden die Riolitungen der sekundaren 
Zwillingslamellen, dio innerhalb der primaren Zwillinge auftreten konnen, berechnet. 
Die berechneteri Werte stehen in guter Ubereinstimmung mit den tatsachlich beob- 
achteten. (Technol. Reports Tóhoku Imp. Univ. 8 . 479—89. 1929.) D u s in g .

Tom. F. W. Barth, Opłische Eigensćhajten von Misćhlcrystallen. | [Um die Eigg. 
der Mischkrystalle aus denen der Komponenten u. aus der Zus. abzuleiten, werden 
seit Ma l l a r d  verschiedene Beziehungen beniitzt. Fiir die Anwendung der spezif. 
Refraktion nach L o r e n t z -L o r e n z  o. a.,- ist es nótig, dio Vol.-Verhaltnisse fur die 
Mischkrystalle zu kennen. Die Rontgenmessungen liefern nicht genugend oxakte 
Resultate, um eindeutige Festlegung zu treffen. Die untersuchten Mischkrystalle von 
TlBr-TlJ, AgBr-AgJ u. BaO • 2 SiOa-2 BaO • 3 S i02 zeigen besonders starko Ab- 
weichungen yon den aus den verschiedenen Formeln berechneten Werten. Der Grund 
dafiir liegt darin, daB angenalierte Proportionalitat zwisehen Brechungsindes u. Zus. 
nur zu erwarten ist, wenn keine groBe Verschiedenheit der chem. Natur der Glieder 
vorliegt u. die Deformation der Ionen nicht berucksichtigt wird. Die meisten Mineralien 
sind Mischkrystalle u. zwar meist komplizierte, so daB lineare Beziehung nicht er- 
wartet werden darf. (Amer. Journ. Science [SlLLlMAN] [5]J19. 135—46. Febr. 1930.' 
Harvard University.) T r o m e l .

E. Cremer, t)ber das katalylische Verlialten der Oxyde selłener Er den. Der Zerfall 
des A. wird an verschiedenen Oxyden der dritten Gruppe untersueht, namlich LaJDz, 
Ce-fii, Pr.10 3, Nd20 ,, SrnJJ^ Gd20 3, D y20 3, Yttererdengemisch mit 55 Mol.-% Y20 z, 
Al2Os, InxOy u. Sc20 3. Ein konstanter No-Strom, der 96°/0ig. A. bei 74° passierte, 
wurde iiber den Katalysator geschiekt, der sich auf Quarzperlen Terteilt in einem 
Rohr aus Supremaxglas befand u. mittels eines Widerstandsofens geheizt wurde. 
Hinter dem Rk.-Rohr befanden sich 2 Yorlagen (eine wurde mit Aceton-Kohlendioxyd 
gekiihlt), in denen A., W., Aldehyd sowie geringo Mengen hoherer organ. Verbb. kon- 
densiert bzw. ausgefroren wurden. An diese schloB sich eine Gaspipette, durch dio 
die Geschwindigkeit der (C2H4 +  H2)-Bldg. gemessen werden konnte. Durch Kiihlen 
einer Vorlage mit fl. Luft konnte die H2-Bldg. auch allein gemessen werden. Vf. findet, 
daB der katalyt. A.-Zerfall an seltenen Erdoxyden sowohl nach der Gleichung: 
C2H5OH — y  C2H40  +  H2, -wie nach der Gleichung: C2H5OH — >- C2H4 +  H20  ver- 
lauft. Beide Rkk. haben dieselbe Aktivierungswarme. Beim Zerfall an den Oxyden 
von Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy u. dem yttererdengemisch wurden keine wesentlichen 
Unterschiede der Aktiyierungswarmen oder der Aktmtaten festgestellt. Der Mittelwert 
der Aktmerungswarmen ergab sich zu 30 kcal/Moi., die Aktm taten betrugen in der 
genannten Reihenfolge 0,7, 0,8, 1,2, 1,7, 1,5, 1,3 u. 1,0 X 104. Dio Unters. der katalyt. 
Wirksamkeit der Oxyde der Elemente Al, In, Sc, Y  u. La gab ein Ansteigen der Akti- 
vierimgswarmen in der gegebenen Reihenfolge von 1,1 x  10° bis 3 X 101. Die 
Aktiyitat c steigt in gleicher Richtung wie die Aktivierungswarme q an. Die Ab- 
hangigkeit beider Grofien liiBt sich fur die A.-Zerfallsrk. durch die Gleichung c —A -eQa 
wicdergeben. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 144. 231—42. Okt. 1929. Freiburg, 
Phys.-ehem. Inst. d. Univ.) DuSIN G .

Aj. A to m s tru k tu r . R ad iochem ie . P ho tochem ie .
H. Franz, Zur Zahlung von a- und H-Teilćlien mit dem Mulliplilcatioiiszalder. 

Es wird eine Anordnung beschrieben, die es ermoglicht, a- u. H-Strahlen bei Ggw. 
einer intensiven fi- u. y-Strahlung zu zahlen. Ais Strahlenąuelle werden die a-Strahlen 
von RaC Terwendet. Das Prinzip des vom Vf. benutzten Multiplikationszahlers beruht 
auf der proportionalen Verstarlcung der StoBionisation. Der EinfluB der intensiven 
/?-Strahlung auf die H-Teilchenregistrierung kann durch starkę Herabdruckung der 
Dauer eines Einzelausschlages bis auf 10~3 sec vermindert werden. Der Zahler wurde 
mit H2 gefiillt. Ais Anzeigeinstrument diente ein SlEM ENSscher Schleifenoscillograph. 
Durch Dreifachwiderstandsverstarkung wurde der StromstoB, den der Zahler lieferte, 
verstiirkt. Neben einigen Verss. mit a-Strahlen wird mit diesem Zahler das Ende einer 
Reichweitekurve von H-Strahlen, die durch die a-Strahlen von RaC in Paraffin aus-
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gelóst wurden, aufgenommen. Der Nachweis von Atomtriimmern unter Verwendung 
von RaC-Strahlen wurde bislier bei Al nacli der Ruckwartsmethode versuclit. Der 
Arbeit schlieBt sieli eine Diskussion von Stetter iiber die Ausbeute von Atomtriimmern 
bei Al an. (Physikal. Ztsehr. 30. 810—12. 15/11. 1929. Charlottenburg, Physikal.- 
Techn. Reichsanst. Vortrag auf d. V. Dtsch. Physikertag in Prag.) G. SCHMIDT.

W. Linnik, Eine neue Methode, um unter Antoendung von Hontgenstrahlung 
Krystallslrukturen zu unlersuchen. Ausfulniicherc Wiedergabe der C. 1930. I. 1585 
ref. Arbeit. (Physiea 10. 71—73. 1930. Leningrad, Opt. Staatsinst.) K. W o l f .

Gunnar Hagg, Rdntgenógraphische Studien iiber die bindren Systems. von Eisen 
mit Slickstoff, Phosplior, Arsen, Antymon, Wismut. Ausfiihrlicher Bericlit iiber eine 
Experimentalunters., dereń Ergebnisse zum Teil schon veróffentlicht sihd (vgl. C. 1988. 
II. 2620). Eiscnstickstoffrerbb. dureb Uberleitcn von NH3 iiber Fe dargestellt, wurden 
naeh der Pulvermethode untersucht. Die a-.Fe-Interferenzen andern sieli infolge der 
Stiekstoffaufnalime nieht. Eine ( / )  Phase der Zus. FetN  krystallisiert kub. mit der 
Gitterkonstante 3,789 A u. 1 Mol. im Elementarkórper. Es sind zwei Strukturen 
móglich, zwischen denen nioht entschieden werden kann, namlieh: 1. Fe in 0 0 0,
0 1 ł  0 J i  0; N  in i  i  i ;  Raumgruppe T 1 oder Tdl . 2. Fe in 0 0 0; Fe in 0 \  i ,  
J 0 J, i  ł  Ó; AT in £ Ą ł;  Raumgruppe T x, Tdx, Thx, 0 1 oder O,,1. — Eine [e) Phase 
mit "8—11% N  krystallisiert in liexagonaler dichtester Packung. Die MaBe des 
Elementarkórpers werden zwischen 2,695, 4,362 u. 2,77, 4,42 gefunden. — Eine 
(ę) Phase mit etwas mehr ais 11% A7 krystallisiert orthorhomb.; GróBe des Elementar- 
kórpers: 2,758, 4,819, 4,419 A; er enthalt 4 -Fe-Atome, die wahrscheinlich bei 0 0 0,
1 h i  tt ł> O H , gelegen sind; die Phase ist móglicherweise das Fe2N. Verss. Cci
ii. ”A7t-Nitride auf die gleiehe Weise darzustollen, hatten keinen Erfolg. — Im System 
Fe-P  wurden Lsgg. von P  in a-Fe untersucht; das Interferenzbild ist das des a-Fe. 
Fe3P  krystallisiert tetragonal raumzentriert; der Elementarkórper miBt 9,090, 
4,446 A u. enthalt 8 Moll.; Raumgruppe ist wahrscheinlich <S2, mit allen Atomen in 
allgemeiner Lage, wobei die 3 fe-Atome nieht gleichwertig sind. Fe,,P krystallisiert 
hexagonal, im Elementarkórper von 5,852, 3,453 A sind 3 Moll. enthalten. Die 
Raumgruppe ist wahrscheinlich Ą ,,1 oder D3h3. Eine [rf) Phase mit der vermutlichen 
Zus. FeP wurde erhalten; die Róntgenogramme konnten nieht gedeutet werden. — 
Im System Fe-As wurde aus der Veranderung der a-fe-Interferenzen auf eine Lóslich- 
keit von 5 Gewichts-% As in a-Fe geschlossen. Fe„As bildet ein einfach tetragonales 
Gitter mit 2 Moll. im Elementarkórper, dessen Seiten 3,627, 5,973 A betragen. Zwischen 
den Raumgruppen Civ\  Vd3, Vd , D c  u. D ,h7 kann nieht entschieden werden. Die 
(ę) Phase von 40—50% As ist nur oberhalb 795° bestandig u. konnte nieht untersucht 
werden. Die Phase Fe As krystallisiert orthorhomb. mit 4 Moll. im Elementarkórper 
von 3,366, 6,016, 5,428 A. In der Raumgruppe Vhie wird eine wahrschemliche Struktur 
Yorgeschlagen. — Im System Fe-Sb wird eine Lóslichkeit von 6—7% Sb in ct-Fe ab- 
geschiitzt. Eine (e) Phase von 63,5—65,5% Sb krystallisiert hesagopal. Die Trans- 
lationen sind 4,106, 5,145—4,066, 5,127 A. Im Elementarkórper bilden 2 Fe- u. 2 Sb- 
Atome ein Nickelarscnidgitter; die Lage der iiberschussigen Je-Atome ist nieht er- 
mittelt. Die Phase wird ais Lsg. von Fe in Fe Sb aufgefaBt. Reines Fe Sb konnte nieht 
erhalten werden. FcSb2 krystallisiert orthorhomb. mit 2 Moll. im Elementarkórper. 
Translationen: 3,189, 5,819, 6,520 A. Die Raumgruppe ist Fft12. Fe ist in 0 0 0,

gelegen, Sb in 0w v , OuT, — v; i ,  i  — u, v +  J, wobei u =  0,18,
v =  0,36 A. Im System Fe-Bi wurdc das Fehlen von Legierungen róntgenograph. 
bestatigt. (Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis [4] 7- 3—95. 1929. 
Sep.) E is e n s c h it z .

Am e W estgren und Arne Almin, Uber die liaumerfiillung der Atome in den 
■Legierungen. Es wurden die Gitterparameter der flachenzentriert-kub. Phasen der 
Systeme Cu-Al, Ag-Al u. N i-Al bei verschiedenen Konzz. untersucht u. die gefundenen 
Parameter mit den nach der VEGAEDschen Regel berechneten verglichen. Der Unter- 
schied zwischen den beobachteten u. errechneten Parameterwerten ist stets negatiy, 
d. h. die Parameter setzen sich nieht aus der entsprechenden GróBe der Komponenten 
zusammen, sondern sind kleiner ais die additiv berechneten. — Das Volumen pro 
Atom in Legierungen der Systeme Cu-Zn, Ag-Zn, Ag-Cd, Cu-Mg, Fe- W, Ag-Al, Cu-Al 
u. Ni-Al wurde zum Teil auf Grund von neu bestimmten Parametern berechnet. Die 
Verss. ergaben, daB das Vol. fast ausnahmslos kleiner ist ais das aus den Volumen- 
werten der Komponenten additiv berechnete. Samtliche untersuchten Phasen mit 
Ausnahme von CuAl2 bilden sich unter Kontraktion. Fiir die Verb. CuA12, die eine
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tetragonale offene Struktur hat, ist das Vol. pro Atom etwas groCer, so daB es sieli 
aus den Atomvolumina der Komponenten additiv zusammensetzt. Vff. glauben, daB 
die Kontraktionen ais eine allgemeine Kegel fiir die intermediaren Phasen der metali. 
Systeme anzusehen ist, wenn sie die Struktur dichtester Kugelpackung oder eine 
damit vergleickbare Atomgruppierung besitzen. Die Vol.-Anderung schlagt in eine 
schwaehe Expansion um oder ist selir gering, wenn die Komponenten nahe miteinander 
verwandt sind. — Fur die bisher untersuchten Ni-Al-Pliasen hat sich die Kontraktion 
ais besonders groB erwiesen. Dies hangt móglicherweise damit zusammen, daB die 
Ni-Al-Legierungen dureh die Verkniipfung eines Elements, das im Innern einen Elek- 
tronendefekt hat, mit einem Element vom normalen Typus entstanden sind. (Ztsehr. 
physikal. Chem. Abt. B . 5. 14—28. Aug. 1.929. Stoekholm, Univ.) K l e v e r .

A. Ferrari und A. ScherillO, Die Kryslallstruktur des Aluminiumjluorids. 
Vff. imtersuchen A1E3 rontgenograph. nach der Pulvermetliode. Es zeigt eine bei 
den bisher untersuchten 3-wertigen Halogeniden noeh nieht beobachtete Struktur. 
Die Dimensionen des hexagonalen Prismas sind a — 4,92 A, c =  6,25 A, Vol. 131,0 A3. 
Es enthalt bei Annahme von D. 3,10 2,91 Moll., fiir 3 Moll. ergibt sieh D. 3,22. 
(Gazz. ehim. Ital. 59. 927—30. Dez. 1929. Mailand, Univ., Inst. f. allg. u. physik. 
Chemie.) R. K. M u l l e r .

F. A. steele und W heeler B. Davey, Die Struktur des Tricalciumaluminats. 
3C a0-A l20 3 wurde dureh Sintern des Oxydgemenges dargestellt. Pulveraufnahmen 
m it MoKa-Strahlung zeigen die fur ein korperzentriertes kub. Gitter mit a — 3,812 A 
eharakterist. Linien neben scliwaohen des CaO u. einer Reihe unscharfer, die auf die 
Anwesenhęit yon 3C a0-5A l20 3 zuruekgefuhrt werden. Die Kantenlangc muB ver- 
doppelt werden, es sind dann 3 (3 CaO-Al20 3) im Elementarwiirfel enthalten. Dureh 
Intensitatsberechnungen werden 3 Atomanordnungen wahrscheinlieh gemacht, denen 
gemeinsam ist, daB keine besonderen Ionengruppen vorhanden sind. Ca-, Al- u.
O-Ionen sind die Einheiten des Gitters, so daB Vff. hier einen neuen Verbindungstyp, 
gemisehte Ionenyerbindung, annehmen. (Ztsehr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallehem. 73. 17—30. Jan. 1930. Pennsylyania State College.) T r ó m e l .

W illiam  Augustus Caspari, Dimorphie in  der Reihe der aliphatischen Dicarbon- 
sauren (Azelainsaure). Es zeigt sich, daB Azelainsaure in zwei Rrystallformen auf- 
tritt, einer a- u. /3-Form, die leiclit gewonnen werden konnen. Die Dimensionen der 
Elementarzelle der a-Azelainsiiure wurden bereits angegeben (vgl. C. 1929. I. 1560). 
Fiir /j-Azelainsaure ergab die Rontgenstrahlenunters. folgende Dimensionen der 
Elementarzelle: a =  5,61; 6 =  9,58; c =  27,20; /3 =  136° 30'. Die /5-Azelainsaure- 
krystalle gehoren zur Raumgruppe C \ h. Es laBt sieh aus dem Vol. bereclinen, daB 
die Elementarzelle jeder der beiden Formen 4 Moll. enthalt. In den hóheren Fett- 
verbb. wurde Polymorphie fiir das anomale Verh. in der Nahe des F. yerantwortlieh 
gemacht. Polymorphe Krystalle lieBen sich aber bisher nicht isolieren. (Journ. chem. 
Soc., London 1929- 2709. 12/12. Davy Faraday Labor.) K. W o l f .

Arthur H. Compton, Die Ausbeute an sekundarer Róntgenstrahlung. Nach einer 
einfachen t)berlegung muBte fur jeden Quant absorbierter Strahlung ein Photo- 
elektron entstehen u. ein Quant Sekundarstrahlung emittiert werden. Dagegen wurde 
eine geringere Intensitat der Sekundarstrahlung u. eine gróBere Photostromstarke 
gefunden. Vf. fiihrt (vorliiufige) Verss. an bestrahltem Mo, Se u. N i aus; ais Primśir- 
strahlung wird Sn-, Ag-, Mo-, Sr-, Se-, Zn-Strahlung verwendet. Das Verhaltnis 
der Quantensekundarstrahlung zur Zahl der Photoelektronen ergibt sich annahernd 
unabhangig von der Primarfreąuenz bei Mo zu 0,68, bei Se zu 0,54, bei Ni zu 0,37; 
fiir Br wird es zu 0,56 abgeschatzt. Die Ergebnisse sind mit den Yerss. von AtiGER 
in Einklang (vgl. C. 1926. II. 3021). Ein Ausdruck wird abgeleitet, der das Intensitats- 
verhaltnis zweier Rontgenstrahlen verschiedener Wellenlange in bezug auf den 
Ionisationsstrom ergibt. (Philos. Magazine [7] 8 . 961—77. Dez. 1929. Chicago, 
Ryerson Labor. Univ.) ' E is e n s c h i t z .

W . E. Garner und J. E . Lennard-Jones, Zusammenfassung. (Vgl. C. 1929. 
II. 3210.) tJbersicht iiber 38 Vortrage bei der Yersammlung der F a r a d a y - Soc. 
im September 1929 in Bristol, die dem Thema „Molekularspektren u. Molekular- 
struktur“ gewidmet war. (Trans. Faraday Soc. 25. 942—49. Dez. 1929.) E. R a b .

W . E. Garner und J. E. Lennard-Jones, Molekularspektren und Molehular- 
struktur. Allgemeine Einleitung. (Vgl. C. 1930. I. 937.) Vff. geben eine allgemeine 
Einleitung zu der von der „Faraday Society“ am 24—25/9. 1923 veranstalteten 
Diskussion iiber die Probleme der Molekiilspektren. Insbesondere wird die Symbolik
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der Mol.-Terme u, ihre physikal. Bedeutung behandelt. Es wird die Annahme einer 
Symbolik empfohlen, die folgende Eigentiimlichkeiten aufweist: a) Die Bahnimpuls- 
Quantenzahlen der einzelnen Elektronon im Mol. werden durch kleine griech. Bucłi- 
staben, ihre Summę durch groCe griech. Buchstaben angcdeutet. Die Projektionen 
der einzelnen i-Werte auf die Kernverbindungslinie sind also mit /. (statt der fruheren 
i !t oder alx) zu bezeiehnen; ihre Summę mit A ; den Werten ). — 0, 1 . . . entsprechen
o-, 7i-, . . .  -Elektronon, den Werten A  =  0 ,1  . . .  die 27-, 2T-, . . .  -Terme. Im Falle 
der „Kopplung an die Kernverbindungsachse“ sind die Komponenten des Gesamt- 
drallimpulses S in dieser Riehtung geąuantelt u. ihre Anzahl ergibt die Multiplizitat 
des Terms. In dem andercn Estremfall — dem der „Kopplung an die Rotations- 
achse“ — sind dagegen die Komponenten von S  in Riehtung der Rotationsachse 
geąuantelt; fur den Drehimpuls des Gesamtmol. um die Rotationsachse („Rotations- 
quantenzahl“) wird die MULLIKENsche Bezeichnung K  empfohlen (statt j, jk oder gt). 
Die Elektronenkonfiguration wird in iiblicher Weise durch Symbole wie 1 s o2, 2 p a- usw. 
angedeutet. In weiteren Teilen der Darst. werden die Auswahlregeln (in den Kernen 
symm. u. antisymm. Eigenfunktionen des Moll., positive u. negative Terme usw.), 
die Bedeutung des Kerns (wechselnde Intensitaten bei gleichen Kernen, Isotopie- 
effekt), die gegenseitige Zuordnung von Atom- u. Mol.-Termen, die Dissoziation 
durch Schwingung, der Ramaneffekt sowie kurz die Theorie der mehratomigen Moll. 
behandelt. (Trans. Faraday Soc. 25. 611—27. Nov. 1929. Bristol, Univ.) E. R a b .

F. Hund, Chemische Bindung. Vf. deutet die Bedingungen an, denen zwei ge- 
trennte Atome entsprechen miisson, damit ihre Vbreinigung zum Energiegewinn u. 
somit zur Mol.-Bldg. fiihren kann. Er betrachtet zuerst die Paaro H +  H u. He +  H. 
Aus dem KreisprozeB (I) folgt, daB die Dissoziationsenergie D1 des Mol.-Ions kleiner 

Jy sein muB ais die des Mol. D, wenn J m  < J a  (u. umgekehrt).
H,+  y. II -f- H+ Vf. vermutet, daB J m  yon Ja in demselben Sinne yerschieden

j lf A i j A ist, wie J a ' von J ą , wenn J a ' die Ionisierungsarbeit des Mol.
' -J D I ist, das durch vollige Vereinigung der beiden Kerne entsteht.

8 Im Falle des H2 ist dies einHe-Atom, also J a '^> J a , somit
Jm  >  Ja  u . D  >  D ' ; beim HeH ist J a ' =  J j it also Ja' < J a ,  Jm  <  J a  u. <  D'. 
Empir. weiB man, daB H +  H ein Mol. bildet, He +  H nicht; Vf. verbindet diesen 
Unterschied mit dem Unterschied im Sinne der Ungleichungen D g  D1. Es fragt 
sich nun, welche Unterschiede in der Struktur der beiden Atompaare fur dieses ver- 
schiedene Yerh. verantwortlich gemacht werden kónnen. Vf. sieht drei solche Ur- 
sachen: Erstens die aus dem P A U H -P rin z ip  folgende Forderung, daB nur im H„ alle 
Elektronen aquivalent (,,einquantig“) sein kónnen, wahrend im HeH ein Elektron 
die Hauptąuantenzahl 2 erhalten muB. Die Erhóhung der Hauptąuantenzahl kann 
aber nicht allgemein ais Grund fiir die Unmóglichkeit einer chem. Bindung angesehen 
werden (obwohl dieses Kriterium nach M u lijk en  in einzelnen Fallen mit Erfolg 
benutzt werden kann). Der zweite Unterschied zwischen H +  H u. He +  H besteht 
darin, daB bei der Annaherung des Paares H +  H die Terme der getrennten Atome 
aufspalten (1<S> +  2S  gibt lS  u. 327), wahrend dies beim He +  H nicht der Fali ist 
CLS  - f  -S  gibt nur -Ź). Wenn man diese Aufspaltung ais maBgebend ansieht, so 
kommt man zu der LONDONschcn Valenztheorie — allerdings nur, wenn man Atome 
in iS-Zustanden betrachtet; denn nur in diesem Falle hangt die Aufspaltung allein 
von der Multiplizitat der getrennten Atome (d. h. von der Aufhebung der Austausch- 
entartung) ab. Es scheint, daB die Theorie von L o n d o n  ein getreues Abbild der 
chem. Valenzlehre gibt; beide treffen fur die Falle zu, in denen die Bindung auf der 
Aufhebung der Austauschentartung beruht u. versagen in anderen Fallen. Die dritte 
Ursache des verschiedenen Verh. von zwei Atomen bei ihrer Annaherung kann darin 
liegen, ob die Eigenfunktion des Paares eine Knotenflache zwischen den beiden Kernen 
hat (wie der 327-Term des H +  H) oder nicht (wie im 127-Term des H -f  H). Diese 
Bedingung diirfte fiir die Bindung von Atomen u. Moll. in Krystallen von Bedeutung 
sein. (Trans. Faraday Soc. 25. 646—48. Nov. 1929. Leipzig, Univ., Inst. f. theoret. 
Physik.) E. RabinO W ITSCH .

O. W. Richardson, Nomenklatur und Symbolik fur die Spekłren von zwe.iatom.igen 
Molekiilen. Vf. vertritt folgendes Schema fiir die Termbezeichnung: Ein Mol.-Term 
Tjórd allgemein mit F [F =  Fê  Fv -f- Fr) bezeichnet. Ein Elektronenterm wird 
durch die Quantenzahlen der einzelnen Valenzelektronen u. die Quantenzahlen des 
gesamtenMol. gekennzeichnet. Die ersten sind: n u. I (Haupt- u. Azimutaląuantenzahl 
des Elektrons im Tereinigten Atom), s ( =  lj<1) u. )■ (Projektion von l auf die Kernlinie);
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Vorzeichen von A wird so bestimmfc, daB A  =  2  X positiv wird). Die Symbole il ,̂ on 
oder at werden somit durch X ersetzt. Quantenzahlen des Gesamtmol. sind L  (Resul- 
tierende aus allen l); S  (Resultierende aus allen s); JEl (Resultierende aus L  u. S ); 
A  (Summę aller X, wenn individuelle X vorhanden sind,' oder Projektion von L  auf die 
Kemlinie, wenn L  existiert); X  (Projektion von S  auf die Kernlinie; positiv, weńn 
gleichgerichtet mit A , negativ bei entgegengesetzter Riehtung) u. Q  (Resultierende aus 
A  u. X, bzw. Projektion von J a  auf die Kernlinie, ivenn J d  existiert). Es werden also 
folgende Neubezeichnungen vorgeschlagen: Q  statt i  oder a; X  statt ls oder o„; X statt 
tj oder afc oder at. Fur die Charakterisierung des Schwingungszustandes des Mol. dient 
die (Juantenzahl n (die Verwechslung mit der Hauptąuantenzahl der Elektronen ist 
nicht zu befiirchten), fiir die Charakterisierung des Gesamtrotationsimpulses die Ge- 
samtimpulsąuantenzahl J  (statt des friiheren j); im Magnetfeld kommt die Quanten- 
zahl M  (Projektion von J  auf die Feldriclitung) hinzu. Vf. bespricht dann 4 ver- 
schiedene wiohtige Kopplungsfalle der Elektronenimpulse miteinander, mit der Kern- 
linio u. mit der Rotationsachse, u. die in jedem Fali sich ergebende Auswahl der giiltigen 
Quantenzahlen. Fiir die Besohreibung der Elektronenkonfiguration werden die schon 
iiblichen Symbole n s o2, n p a usw. vorgeschlagen, fur die Termbezeichnung die groCen 
Buchstaben 2 , T I . . . ,  event. P  27, A II  usw. Die in den Kernen symm. Terme sollten 
von den unsymm. durch. die Zeichen 0 ( =  odd) u. e (— even) unterschieden werden 
(z. B. “Z10). Die Zweigbezeichnung P, Q, R wird durch O u. S {A J  — T 2) erganzt, 
da solche Rotationsspriinge im Ramanspektrum auftreten. — Zum SchluB werden die 
vorgenommenen Neuerungen in der Symbolik auf Grund von Bemerkungen von 
M u llik e n  erlautert u. verteidigt. (Trans. Faraday Soe. 25. 628—33. Nov. 1929. 
London, Univ. King's Coli.) E. RabinowiTSCH.

Robert S. Mulliken, Bandenspektren und Atomkeme. Es gibt 2 Kemeffekte im 
Bandenspektrum: den Masseneffekt (Isotopenaufspaltung) u. den Kerndralleffekt 
(alternierende Linienintensitaten). Vf. betrachtet zusammenfassend den zweiten 
Effekt. a) H2-Molekiil. Vf. zeigt, wio die Wellengleichung des IL-Mol. in 4 einzelne 
Faktoren zerlegt wird, u. erklart die Symmetrieeigg. jedes einzelnen Faktors in bezug 
auf den Austausch der Kerne u. der Elektronen. Es wird abgeleitet, daC eine von 
der PAtru-Regel geforderto antisymm. Gesamteigenfunktion des H2-Systems fiir 
gcrade Rotationszahlen nur bei antisymm. Kerndrallfunktion, fur ungerado Rotations- 
zahlen nur bei symm. Kerndrallfunktion zustande kommen kann, u. es werden die 
bekannten Bestiitigungen dieser Ableitung durch D e n n is o n , B o n h o e f f e r  u . H ar- 
TECK u. E u ck en  besprochen. Es wird weiterhin gezeigt, wie die Anwendung des 
Prinzips der alternierenden Intensitaten zu einer Zuordnung der spektroskop. Terme 
des Ho zu bestimmten Elektronenkonfigurationen fiihren kann. b) Molekule mit zwei 
gleich zusammengesetzten Kernen. D ie  Betrachtung des paarweisen Austausches der 
Protonen u. der Elektronen der beiden Kerne a u. b bis zur vólligen Auswechslung 
von a gegen b fiihrt zur Folgerung, daB fiir Moll. mit ungerader Ordnungszahl N  der 
Kerne die Gesamteigenfunktion ip in den Kernen antisymm. sein muB; fur solche mit 
geradem N  muB ip dagegen in den Kernen symm. gebaut sein. Die Symmetrie oder 
Antisymmetrie des „Kernteils“ der Eigenfunktion kann auf die gegenseitige Orien- 
tierungen der Gesamtkernimpulse (jn)1 u. (jn)2 zuriickgefiihrt werden [(;n)i == (jn)j]. 
die schwach gekoppelt sind u. einen resultierenden Kernimpuls des Molekuls J n ( =  2 jn,
2 jn — 1 . . .  0) ergeben. Den Orientierungen Jn — 2 jn, Jn =  2 jn — 2 usw. entsprechen 
symm., den Orientierungen Jn — 2 jn — 1, 2 jn — 3 . . .  — antisymm. Kerneigen- 
funktionen. Z. B . sind fur das Mol. A2 mit dem Kernimpuls jn — 1 jedes Atoms drei 
J„-Werte móglioh: J n =  2 (symm. Eigenfunktion, statist. Gewicht 5), J„ =  1 (anti
symm., Gewicht 3) u. Jn — 0 (symm., Gewicht 1); insgesamt yerhalten sich also die 
statist. Gewiehte der in den Kernen symm. zu denen der antisymm. Eigenfunktionen 
in diesem Falle wie (5 +  l) /3  =  2 :1 . Fiir impulslose Kerne hat die antisymm. Kern- 
eigenfunktion das Gewicht 0. Aus diesen Symmetrieeigg. der Kerneigenfunktion er
geben sich— unter Berueksiehtigung der Symmetrieeigg. der Elektronen—Eigenfunktion
—  die Intensitatsverhaltnisse der geraden u. ungeraden Linien in den Banden, bzw. 
das vollige Ausbleiben einer Hiilfte der Linien bei Moll. mit jn — 0 (z. B. He2).

In einer Tabelle stellt Vf. die bishorigen empir. Ergebnisse bzgl. der alternierenden 
Intensitaten der Bandenlinien u. die daraus abgeleiteten Kermmpulse des H (jn =  1I2), 
He Un =  0), C2 (?’„ =  0), N2 (jn =  1), O (16)2 (jn =  0), F2 (j„ =  V2). Na2 (jn =  5/2 oder 
mehr), Cl (35)2 (jn =  5/2 ?), J2 (jn =  6/2 oder mehr) zusammen. Alle Wer te sind durch



2212 A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1930. I .

Addition der Momente s =  l/2 der Kernprofconen u. Kernelcktronen erklarlich — bis 
auf das Kernmoment 1 des Ń-Atoms, das eine ungerade Anzahl yon Teilchen (14 Pro- 
tonen u ..7 Elektronen) enthalt, also ein lialbzahliges Moment haben miiBtó. Eine 
zweite Schwierigkeit der Theorie ergibt sich — ebenfalls beim N2 — bei der Deutung 
des Intensitatswechsels, wie er yon RASETTI im Ramanspektrum des N2 festgestellt 
worden ist. Aus der Tatsaehe, daB dio ungeraden Rotationsniyeaus im Grundzustand 
des N2 schwacher besetzt sind, ais die geraden, folgt nach den Symmetrie-tjberlegungen, 
daB Ź l  (algebraische Summo der Bahnimpulsen l aller Elektronen) ungerade sein muB, 
wahrend man den Grundzustand des N2 aus guten Griinden der Konfiguration
1 s a- 2 p o 2 2 s o2 3 p o~ 2 p rć 3 s o- mit nur abgeschlossenen Schalen zuschreibt, die 
S I  — 8 ergibt. Ahnliche Schwierigkeit ergibt sich auch beim Grundzustand des 0 2. 
Molekule mit ungleichcn Kemm. In tJbereinstimmung mit der Theorie zeigen diese 
keine alternierenden Intensitatcn, auch wenn die bciden Atome isotop sind, wie z. B. im 
Mol. O (16) O (17). Auch isotop-isobare Kerne miiBten keinen Intensitatswechsel- 
effekt heryorrufen. (Trans. Faraday Soc. 25. 634— 15.Nov. 1929. Chicago, Univ.) E. R a b .

Raymond T. Birge, Neue Arbeiten uber Isotopeneffekte in Bandenspektren. Berichfc 
iiber die Grundlagen u. Ergebnisse der Isotopen-Unterss. dureh Bandenspektrenanalyse, 
dio von B a b c o c k  u . K in g  (vgl. C. 1929. II. 1381) auf Mt. Wilson, yon GlAUQUE, 
JOHNSTON (ygl. C. 1929. II. 2542) u. dom Vf. (vgl. C. 1929. II. 3210) an der Univ. 
of CaMfornia ausgefuhrt wurden. Zuerst behandelt Vf. die Theorie des Isotopeneffekts. 
Der Isotopeneffekt der Elektronenterme ist jedenfalls sehr klein (wenige Hundertstel yon
1 cm-1) u. bis jetzt noch nicht einwandfrei naehgewiesen. Der Isotopeneffekt der
Schwingungsterme tritt auch in der O ----y  O - Bando auf u. liefert somit eine ein-
deutige Bestatigung der Existenz einer „Nullpunktsschwingung" (von der GróBe 
1/2 h v) in dem ,,schwingungslosen“ Zustand. Die Termyerschiebung ist gegeben 
dureh die Formel: (1) A v (Schwingung) =  (o — 1) o>0 n — (q- — l)co0 x n 2, wo
q =  ist (/j. — mx -f  m2) ist die sogenannte reduzierte M. des Mol.,
n ( =  1/2, 3/2 . ..)  die Schwingungsąuantenzahl, a>a die „Grundschwingungsfrequenz“ 
u. x dio Anharmonizitatskonstant© bedeutot. Die genaue Formel (1) unterscheidet 
sich von der friiher vielfach angewandton Naherungsformel (2) dadurch, daB in 
der letzteren auch das Anharmonizitatsglied mit o — 1 (statt mit (r — 1) multi- 
pliziert wurde. Beim 0 2 (16,18) erhalt man z. B. nach (1) fiir die Verschiebung der 
Nullstelle der O — y  O - Bandę des „atmosphar. Systems" 2,067 cm-1, nach (2) 
2,12 cm-1, wahrend das Experiment 2,071 cm”1 liefert. Daraus schlieBt Vf., daB 
das Masscnverhaltnis O (18): O (16) etwas groBer ais 18:16 ist.

Die Isotopenverschiebung des R o t a t i o n s t e r m s  ist gegeben dureh die 
Gleichung (3) A v (Rot.) =  ((?'- — 1) B0 m2 — (q3 — 1) a n in- (o4 — 1) D0 m4 (unter 
Vernachlassigung der Glieder mit me, m* usw.), wo B0, a u. D0 die iiblichen Rotations- 
termkonstanten, m die Rotations- u. n die Schwingungsąuantenzahl bedeutet. Vf. 
behandelt dann die einzelnen Ergebnisse. Die Bandenspektroskopio ist bei der Ent- 
deckung der schwachen Isotopen der Massenspektroskopie offenbar stark iiberlegen; 
sie vermag aber stets nur die Massenyerhaltnisse innerhalb einer Isotopenfamilie, 
nicht aber dio absoluton Massen der Isotopen zu łiefern, dereń Best. der Massen- 
spektrographie yorbehalten bleibt. (Trans. Faraday Soc. 25. 718—25. Dez. 1929. 
Univ. of California.) E. R a b i .y o w it SCH.

J. Patkowski und w. E. Curtis, Isotopeneffekt in dem Ahsorptionsspektrum des 
Jodmonochlorids. E x p e r i m e n t e l l e s .  Vff. untersuchen das JCl-Absorptions- 
spektrum in einer 30 em langen Quarzrohre, bei ca. 50°, mit einem Konkaygitter 
(21 FuB) u. drei yerschiedenen Prismenspektrographen; ais Lichtąuelle dient ein 
Nernstbrenner. Es werden neue Werte der Bandkanten:

n' -<—  Vs (»' =  9l/2 bis 18V2) Serie I
u. n' ■<—  l 1/2 (»' =  8x/2 bis 181/,) Serie II

des JC1 (35) angegeben; auBerdem wurden Banden mit n" =  21/, In' =  Q1L 7'-L, 
(Serie III), u. n" =  31/., {n’ — 61/, bis 10x/2) (Serie IV) beobachtet, jedoch

noch nicht ausgemessen, da sie in einer Gegend ( >  6700 A) liegen, wo Eisennormalien
fehlen. Die Serie IV wird erst bei t =  ca. 100° beobachtet. (Die angegebenen n1. 
u rn" sind die von den Vff. dureh Analyse der Isotopenaufspaltungen gewonnenen 
Werte.) Die Bandenkanten des Isotopen JC1 (37) wurden fiir 9 Banden der Serie 
n =  1/2 u. 6 Banden der Serie n" =  P /2 angegeben.

T h e o r e t i s e h . e s .  Vff. behandeln den Schwingungsisotopeneffekt nach der 
genauen Formel unter Beriicksichtigung der Anharmonizitat (vgl. Formel (1) des yorst.
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Ref.). Diese Formel fiihrt zur Folgerung, daB die Isotopenyerschiebung bei einer 
gewissen Schwingungszahl ein Maximum haben muB. Aus der Lage dieses Maximums 
konnen die Absolutwerte der Schwingungsquantenzahlen bestimmt werden; bei be- 
kannten ?i"-Werten konnen dio Absolutwerte der n' aucli direkt aus der GróBe der 
entsprechenden Verschiebungen berechnet werden. Durch solche Oberlegungen 
kommen Vff. zur SchluBfolgerung, daB die bekannten Schwingungsterme des Grund- 
zustands von n" =  1/„ an u. die des angeregten Zustands yon n' — 8l/s ar* xu nume- 
rieren sind. Der yon GIBSON (1. c.) aus dem Intensitatsverhaltnis der Serien (I) 
u. (II) bei verschiedenen Tempp. gezogene SchluB, daB schon die Serie I  nicht voin 
Grundzustand, sondern vom ersten schwingenden Zustand (n" =  l 1/2 in der halb- 
ziihligen Numerierung) ausgeht, wird also nicht bestatigt. Die Extrapolation des 
„schwingungslosen" angeregten Zustands (n' =  x/2) ergibt seine Hóhe zu 13 674 cm-1 
(1,69 Volt); da die Konyergenzstelle bei 17 430 cm-1 (2,15 Volt) liegt, so betragt 
die Dissoziationsenergie des angeregten Zustands 0,46 Volt. Die Grundschwingungen 
sind co0" =  382 cm-1 im unangeregten u. a>0' =  224 cm-1 im angeregten Zustand; 

betragt 2,9, gegen 3,2 im Cl2 u. 2,8 im J2.
Vff. bemerken, daB die Absorptionsbanden des J2 im JC1 stets auftreten, wenn 

JC1 von einem Teil der Rćjhre in das andere destilliert, wahrend sie beim gleichmaBigen 
Erwarmen der ganzen Róhre auch bei hóherer Temp. nicht beobachtet werden; nach 
W il s o n  (Physical Rey. 32. 611 [1928]) tritt opt. merkliche therm. Dissoziation erst 
oberhalb 200° auf. (Trans. Faraday Soc. 25. 725—36. Dez. 1929. Wilno, Univ., u. 
Newcastle upon Tyne, Armstrong Coli.) E. R a b in o w it s c h .

Victor Henri, Absorptionsspektren von mehratomigen Molekulen. Pradissoziation 
und Dissoziation von diesen Molekulen. Vf. gibt eine kurzo Ubersicht iibcr die Er- 
scheinungen der Pradissoziation. Ais Beispiele werden die Absorptionsspektren des 
N 02, des S2 u. des CaH,j reproduziert. Im N 0 2-Spektrum erkennt man, daB die 
Banden 2491 u. 2459 A noch eine Rotationsstruktur besitzen, die Banden 2447 u. 2425 
schon yollstiindig verwaschen sind. Im S2-Spektrum (bei 600°) tritt dio gleicho Er- 
scheinung an der Grenze 2792 A ein. C0H8 wird ais Beispiel fur die Verschiebung 
der Pradissoziationsgrenze mit der Temp.-Erhohung aftgefiihrt. Beim Vergleich 
der Absorptionsspektren bei 19°, 188° u. 332° C. sieht man, wie zuerst dio kurzwelligsten 
Banden diffus werden u. die Yerwaschung mit Temp.-Erhohung nach langen Wellen 
fortschreitet. Die Grenze, an der die Bandenstruktur yerschwindet, ist gleichzeitig 
auch die Stelle, an der a) die Fluorescenz plotzlich yerschwindet oder schwach wird 
u. b) die photochem. Aktiyierung der Moll. einsetzt. Ais Beispiel fiir diese Ietzte 
Erscheinung wird die photochem. Dissoziation des Benzaldehyds nach C6H5COH — >-
C6Hg +  CO u. die des Acetaldehyds nach CH3C O H ---- >- CH., +  CO angefuhrt.
Bei Zimmertemp. sind die C0H5COH-Banden ab 2550 A diffus, bei 200° ab 2750 A; 
entsprechend erfolgt die photochem. Zers. bei 20° erst durch Wellen mit 1 g  2550 A, 
bei 200° schon durch Wellen g  2750 A; entsprechende Zahlen fiir CH3COH sind 
3050 A (20°) u. 3200 A (200°). Die „therm. Pradissoziation*1 fiihrt die Ubertragung 
der therm. Energie auf die inneren Freiheitsgrade des Mol. direkt vor die Augen; 
man kann durch einen Vergleicli der Spektren bei 100° u. 200° die spezif. Warme 
eines Dampfes bestimmen. Die Verschiebung der photochem. Wirksamkeitsgrenze 
mit der Temp. zeigt, wie die therm. u. die Lichtenergie bei der chem. Aktiyierung 
zusammenwirken. (Trans. Faraday Soc. 25. 765—67. Dez. 1929. Ziirich.) E. Rab.

Raymond T. Birge, Bestimmung von Dissoziationswarmen aus Bandenspektren. 
Vf. bespricht die yerschiedenen móglichen mathemat. Darstst. des Verlaufs der 
Schwingungsąuanten a>n ais Funktion der Schwingungsąuantenzahl n zwecks Extra- 
polation der Konvergenzgrenzen u. Best. der Dissoziationsenergie nach der Methode 
von B irg e  u. Sponer. E s zeigt sich, daB im allgemeinen die Werte von A co — 
cu„ —  con + 1 zuerst schneller ais linear mit n abnehmen („negatiye Kriimmung“), 
dann kommt ein Umbiegepunkt mit nachfolgender „positiven“ Krijmmung. Die Kurve 
besteht also aus 2 Asten, was offenbar auf eine plótzliche Anderung der Molekular- 
struktur bei einer bestimmten Schwingungsąuantenzahl hindeutet. Eine Formel, die 
diesem Kuryencharakter Rechnung tragt, wird abgeleitet. Sie ist aber logarithm. 
in co, u. muB yon Fali zu Fali durch Naherungsformeln ersetzt werden. Durch Be- 
sprechung der speziellen Beispiele kommt Vf. zum SchluB, daB die zurzeit wahrschein- 
lichsten AYerte der Dissoziationsarbeit J) dio folgenden sind: D  (N2) =  9,1 V; D  (0 2) =  
ca. 6 V; Z) (NO) =  ca. 6,6 V; D  (CO) =  ca. 10,3 Volt. (Trans. Faraday Soc. 25. 707 bis 
716. Dez. 1929. Univ. of California.) E. R ab in ow itsch .
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J. E. Lennard- Jones, Die, Eleklronenslrukiur einiger zweiatomiger Molekule. 
Vf. schildert zuerst die HtTND-MULLIKENsche Theorie des Molekiilbaues u. die sieh 
daraus ergebende Termsymbolik. Er findet es unzweckmaBig, daB yon den 3 Quanten- 
zahlen, die ein Molekiilclektron im Symbol wie etwa 2 p o  kennzeicbnen, zwei sich auf 
den nicht realisierbaren Grenzfall der yollstandigen Kernyerschmelzung (des „ver- 
einigten Atoms“) beziehen; dieso Beziekung fiihrt zur Notwendigkeit, einem Teil der 
Elektronen im Mol. hohe Hauptąuantenzahlen zuzuschreiben, um die PAULI-Regel 
nicht zu yerletzen. Vf. schlagt dagegen yor, die Elektronen in einem Molekuł in zwei 
Gruppen einzuteilen: in „Atomelektronen“ u. „Molekiilelektronen“. Die Atom- 
elektronen behalten ihre Zugehorigkeit z u e i n e m  Kern, u. werden daher auch ebenso 
bezeiohnet, wie in freien Atomen (1 s, 2 s, 2 p-Elektronen usw.); ais Molekiilelektronen 
werden nur diejenigen aufieren Elektronen angesehen, die durch ihre Austauschresonanz 
die Verkottung der Atome bedingen. Sie werden bezeichnet durch ihre Quantenzahlen n, l 
in getrennten Atomen u. durch die CJuantenzahl ). ( =  Projektion von l auf die Kern- 
achse). Die Elektronenyerteilung im N2 wird z. B. geschrieben 1 s2 + 2 2 s2 + 2 2 po2
2 p 7i+- 2 p  n-~. Auf diesor Grundlage behandelt Yf. den Aufbau der Moll. H2 bis Ne2 
durch stufenweise Erhohung der Ladung beider Kerne um +  l u. darauffolgendes 
Einfangen von 2 Elektronen, u. leitet die Verteilungen der Elektronen auf „atomare" 
u. „molekulare“ Gruppen in diesen Moll. ab. Die Elektronenverteilungen bestehen 
beim Vf. nicht, wio bei L o n d o n , nach Moglichkeit nur aus symin. gebundenen Paaren; 
daher yermag er auch den 3,Z7-Grundterm des 0 2 in sein System einzuordnen; auch fiir 
das Mol. B2 sagt Vf. einen 327-Grundterm u. somit paramagnet. Eigg. yoraus. (Trans. 
Faraday, Soc. 25 . 668—86. Nov. 1929. Bristol, Univ.) E. R a b in OWITSCH.

R. C. Johnson, Einzellieiten der Elektronenstruktur zweiatomiger Molekule, speziell 
des CO. In 'einer ausfiihrlichen E i n l e i t u n g  bespricht Vf. die Theorie der Mol.- 
Terme zweiatomiger Moll., hauptsachlich in Anlehnung an Arbeiten von M u llik en . 
Dio Bldg. der Mol.-Terme aus Atomtermen wird eingehend geschildert, indem zuerst 
die Atomterme in einem aohsensymm. elektr. Felde abgeleitet werden u. dann eine 
Zusammenstellung der durcj  ̂paarweise Summation der Quantonyektoren in Richtung 
der Feldachse entstehenden Mol.-Terme gegeben wird. Ais Beispiel wird eine voll- 
standige Zusammenstellung der Mol.-Terme des BeO gegeben, die aus Be (1S  oder ZP) 
u. O (3P , 1iS oder 1D) entstehen-konnen. Im s p e z i e l l e n T e i l  wird das Term- 
systom des CO zusammenfassend behandelt. Man kennt 16 Bandensystemo des CO, 
die durch Kombination yon 13 Termen entstehen. Diese Terme gehoren zu zwei 
Multiplettsystemcn, die friiher ais Singulett- u. Triplettsystem gedeutet wurden. 
Vf. befiirwortet aber die yonihm u. A sundi (C. 19 2 9 . II. 2306) vorgeschlagene Deutung 
der „Triplett“-Terme ais Quintetts. Auch fiir den Grundterm hiilt Vf. eine Deutung 
ais 5i,’ (statt ‘Z’) nicht fiir ausgeschlossen, wenn auch die Schwache der C am erO N - 
Banden dagegen sprieht, die Terme „a“ ( =  621) u. „x“ (Grundterm) dem gleichen 
Multiplettsystcm zuzuordnen. Die Urndeutung der „Triplett“-Terme erfordert auch 
eine von der M ULLlKENschen (C. 19 2 8 . II. 2219) abweichende Elektronenyerteilung 
auf die (n, l„  i; J-Sehalen in den entsprechenden Termen u. somit auch eine neue 
Zuordnung zu don Termen der getrennten Atome. Die vom Yf. yorgeschlagene u. 
im Test im oinzelnen begriindetc Zuordnung ist im Original einzusehen. (Trans. 
Faraday Soc. 25 . 649—68. Nov. 1929. London, Univ., Kin"’s Coli.) E. R abinO W ITSC H .

S. Barratt, Spektren von Metallmolekulen. Vf. berichtet kurz iiber die Banden- 
spektren, die in Gemischen yon Metalldampfen auftreten; die benutzten Gemische 
enthielten einerseits Zn, Cd oder Hg, andererseits Na, K, Rb oder Cs. Ais Absorptions- 
gefaB diente ein Hartglasrohr mit einem Seitenansatz; im Hauptrohr wurde das 
schwerer fliichtige Metali yerdampft, im Ansatzrohr bei tieferer Temp. das leichter 
fluohtige. In dieser Weise konnten Gemische yerschiedener Zus. hergestellt werden. 
Die beobaohteten Absorptionsspektren sind den vom Vf. friiher (C. 1 9 2 5 . II. 2129) 
beschriebenen Spektren von (Mg +  Alkalimetall)-Gemischen ahnlich. Alle bisher be- 
kannten Metallbandenspektren enthalten neben in Linien auflósbaren Banden noeh 
typ. diffuse Einzelbanden mit scharfer langwelliger Grenze, die sich mit zunehmendem 
Druck nach IHtrayiolett ausdehnen. In den Spektren von Zn (Cd, Hg) -f- Na (K, Pb, Cs) 
sind die Banden mit Feinstruktur selten, die diffusen Einzelbanden bilden ihren wesent- 
uehen Bestandteil.

Es liegt nahe, die diffusen Banden ais Dissoziationsspektren zu deuten, die etwa 
der Zers. eines zweiat-omigen Molekiils in ein n. u. ein angeregtes Atom entsprechen
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kónnten. In Anwendung auf K2 fiihrt diese Annahme zu einem Werfc der Disso- 
ziationsenergie von 0,53 V, was mit der Bereehnung von C a r e l l i  u . P r i n g s h e i M 
(Ztschr. Physik 49 [1927]. 643), die von der Beobachtung der Anderung der Intensitat 
des K2-Spektrums mit der Temp. ausgeht, u. zu dem Wert 0,51—0,63 V fiihrt, gut 
ubereinstimmt. Bei anderen Metallmoll. kennt man noch keine Werte der Disso- 
ziationsenergien, die man zur Priifung der gegebenen Deutung der diffusen Banden 
heranziehen kónnte.

Zum SehluB weist der Vf. auf die YorsiehtsmaBnahmen hin, die man beachten muB, 
bevor man ein Spektrum den Metallmoll. zusehreibt. Insbesondere ist auf die Abwesen- 
heit von Chlor zu aohten (das nótigenfalls vom K2-Dampf abgefangen werden kann), 
da sonst die Spektren der zweiatomigen Chloride (CdCl, ZnClusw.) leicht fur Metall- 
spektren gehalten werden kónnen. Ein Spektrum, das man im Gebiet 3200—3300 A 
beobachtet u. dem Cd2 zugeschrieben hat, erwies sich z. B. spater ais dem T1C1 gehórig. 
(Trans. Faraday Soc. 25. 758—62. Dez. 1929. London, Univ. Coli. Chem. Dep.) E. B a b .

E. Bengtsson und. E .H ulthen, Bandenspektren und Elektronenterme einiger 
Mełallhydride. Vff. besprechen die Zuordnung der empir. festgestellten Elektronen
terme der Hydridmoll. CuH, AgH, AuH, ZnH, CdH, HgH, M gH  u. A1H zu den Termen 
der getrennten Atome u. denen des „vereinigten Atoms“, auf der Grundlage der theoret. 
Arbeiten von H u n d  u. MULLIKEN. Bei den Hydriden CuH, AgH u. AuH ordnen sie
—  in Abweichung von den Angaben Mu l l ik e n s  (C. 1929. II. 1770) — nur den Grund- 
term des AgH den Grundtermen des Ag u. des H  zu, wahrend sie die Grundterme des 
CuH u. des AuH (die eine festere Bindung aufweisen, ais AgH) der Kombination 
H (2<S) -(- Cu (bzw. Au) (2D') zuschreiben. Eine Bestatigung fiir diese Auffassung 
glauben die Vff. in den Angaben von D u f f e n d a c k  u . B l a c k  (Physical Eev. 29 [1927]. 
358) sehen zu kónnen, die im Vakuumofen eine gleichzeitige Anregung des 2Z)'-Zustandes 
des Cu u. der CuH-Banden beobachtet haben. In den Spektren des ZnH, CdH u. HgH 
ordnen die Vff. den (locker gebundenen) Grundterm den angercgten Metallatomen 
zu, die angeregten Terme 2i7>/., 2/ / 3/, u. 2Z' den angeregten Metalltermen 3P lt 3P 2 u. 
3P 0. Im M gH  wird der Grundterm 227 dem Grundterm 1S  des Mg zugeordnet, die an
geregten Terme 2TI u. 2H ‘ den Mg-Termen 2 3P  u. 3 3P. Im A1H sind 4 Terme bekannt: 
127, 11I, ’27' u. *27"; die beiden tiefsten werden von den Vff. dem 2 2P-Grundterm des 
Al zugeordnet, der ^'-Term  dem 3 2P-, der 127"-Term dem 2 25-Term des Mg-Atoms. 
(Trans. Faraday Soc. 25. 751—57. Dez. 1929. Stockholm, Univ., Lab. of Phys.) E. R a b .

L. S. Ornstein, Anregung des Spektrums. In einem Colloąuium im Loomis- 
Laboratorium (Tuxedo Park, New York) gibt Vf. einen Ijberblick iiber die Ergebnisse 
der Unterss. im Utrechter Physikal. Institut, die sich mit den Problemen der An- 
regungsart u. Anregungswahrscheinlichkeit versehiedener Elektronenzustande beim 
Ho u. bei den Alkalien befassen (vgl. Or n s t e i n  u. B u r g e r , C. 1928. II. 324, u. 
E l e n b a a s , C. 1 9 3 0 .1 .1896). (Journ. Franklin Inst. 208. 589—94. Nov. 1929. Utrecht, 
Rijks-Univ.) E. R a b in o w it s c h .

R. Mecke und R. W ildt, Das Spektrum der Sonnenkorona. Es wird untersucht, 
ob es móglich ist, die im Spektrum der Sonnenkorona auftretenden Emissionslinien 
ais Ramanlinien zu deuten. Eine eindeutige Antwort kann nicht gegeben werden, 
ein Teil der Tatsachen spricht dafiir, ein anderer dagegen. Einer Deutung der Linien 
ais Ramanlinien wiirde die Streuung an Sauerstoff a t o m e n  noch am ehesten ent
sprechen. Der kcmlinuierliche Grund des Koronaspektrums, der sich durch sehr ver- 
schwommene FRAUNHOPERsche Linien auszeichnet, kann aber auf Grund des Raman- 
effekts gedeutet werden. (Ztschr. Physik 59. 501—07. 1930. Bonn, Univ.) D ad ieu .

Algot Ericson und Bengt Edlen, Serienspeklren der leiclitesten Elemenłe im extremen 
Vltraviolett. Ausfiihrlicher Bericht iiber die C. 1930. I. 938 nach einer vorlaufigen 
Mitt. referierte Arbeit. Das untersuchte Gebiet ist seitdem noch weiter nach kurzeń 
Wellen (bis etwa 70 A) ausgedehnt worden. Von der Be++-Hauptserie wurden das 
2. u. 3. Glied bei 88,34 u. 84,78 A neu naehgewiesen. Durch Erhóhung der Funken- 
energie gelang es, auch Linien des Li++ und des Bo+++ zu entdeeken (Resonanz- 
linien boi 135,02 bzw. bei 75,94 A). Von Al3+, Al4+ u. Al6+ wurden im Gebiet
90,4—132,9 A 42 Linien ausgemessen. (Ztschr. Physik 59. 656— 79. 1/1. Uppsala, 
Univ., Phys.Inst.) E. RABINOWITSCH.

V. Kondratjew und A. Leipunsky, Rekombinationsspektren der Halogene und 
die Wahrscheinlićhkeit der Molekiilbildung aus Atomen. Kurze Wiedergabe der Be- 
rechnung, die die Vff. zu der SchluBfolgerung gefiihrt hat, daB nur jeder 108-te bis 
109-te ZusammenstoB eines angeregten Br*-Atoms (2P ‘/2) mit einem unangeregten
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(2P«/S) zu einer Vereinigung nacli der Gleichung Br* +  Br =  Br2 +  h v  ftihrt (v g . 
C 1929. II. 1373). (Trans. Faraday Soc. 25- 736—37. Dez. 1929. Leningrad, Phys.- 
Teehn. Rontgeninst.) E. R a b in o w it s c h .

Louis A. Turner und E. W. Samson, Anregungsspannung der negativen Stick- 
sloffbanden. (Vgl. C. 1930. I. 1589.) Vff. untersuchen die Anregungsspannung Vk 
der negativen Stickstoffbanden, insbesondere der Bandę 4278,1 A (0 — >  1). Die 
ersten Verss. ergaben Vk =  18,3 V, wahrend Sp o n e r  (C. 1926. I. 1106) 19,6 V ge- 
funden hatte. Zur Nachpriifung des Ergebnisses wurde an die Stelle der Eiehung der 
Voltskala mittels der Hg-Ionisierungsspannung eine Eiehung mit Ne vorgenommen, 
jedoch nicht, wie dies bei SPONER der Fali war, in einem getrennten Vers., yielmehr 
durch gleiehzeitige Aufnahme mit. einem Ne/N2-Gemisch. Auf diese Weise wurde der 
Wert =  19,0 V erhalten. Aus diesem Ffc-Wert bereehnet sieh die Energie des N2+ 
im Normalzustand zu 15,8 V; die bisherigen Bestst. der Ionisierungsspannung des N 2 
haben gróBere Werte geliefert. Die Dissoziationsspannung des N2 bereehnet sieh mit 
Hilfo eines Kreisprozesses zu 8,4 Volt. (Physieal R ev . [2] 34. .747—51. 1/9. Princeton, 
Univ., Palmcr Phys. Lab.) E. R a b in o w it s c h .

W. E. Curtis, Bandenspeklrum des Heliums. (Vgl. C. 1930. I. 938.) Zusammen- 
fassender Bericht iiber das He2-Bandenspektrum, mit einem Literaturverz.eichnis, 
das 43 diesem Spektrum gewidmete Unterss. enthalt. Zunachst charakterisiert der Vf. 
die Eigentiimlichkeiten des He2-Spektrums gegeniiber anderen Bandenspektren:
1. Nahe Beziehung zum He-Atomspektrum; Zerfall in 2 niehtkombinierende Systeme 
(Ortho- oder Triplett- u. Para- oder Singulettsystem). 2. GroBe Anzahl von Elektroncn- 
termen (bekannt ea. 40), dafiir fast keine Schwingungsterme; wenigc Linien in den
einzelnen Zweigen. 3. Die Zweige zeigen yiele Perturbationen; sie konnen in keinem
Fali durch iibliche Gleichungen zweiten Grades dargestellt werden; auch ihre Inten- 
sitatsverhaltnisse sind ungewóhnlich schwankend. 4. Jede zweite Linie in jedem Zweig 
fallt aus. 5. Die Elektronen-, Scliwingungs- u. Rotationsterme (We, Wk, Wr) sind 
nicht so verschieden, wie sonst; We betragt in einigen Fallen nur 1000 cm-1, wahrend 
Wk gleieh ca. 1700 cm-1 ist, u. Wr Werte bis 3000 cm-1 erreichen kann. Nach dieser 
ałlgemeinenCharakterisierung bchandelt Vf. einzeln die Elektronenterme, die Rotations- 
struktur u. die Schwingungsstruktur. Es sind Elektronenterme bekannt, die den Werten
l =  0, 1 u. 2 des Leuchtelektrons (s-, j>- u. rf-Elektron) entsprechen. Die Termfolgen 
mit X =  l (also l in der Richtung der Kemachse), z. B. s a (a 2  in der vom Vf. benutzten 
Symbolik), p n usw. sind die „regularen“ Termfolgen, die den S-, P- u. /^-Termfolgen 
des He-Atoms entsprechen. Die Folgen mit A ̂  l, also p a, d a u. d n, sind „zusatzliche“ 
Folgen, die beim Atom kein Analogon finden, u. in der empir. Symbolik mit „U “, 
„ X “, „ Y “ u. „Z“ bezeiclinet wurden. Die liotationsstruktur wird durch den Vorgang 
der „Entkopplung“ stark beeinfluBt: bei hóheren Rotationszahlen wird l von der Kern- 
aehse entkoppelt, A verliert die Bedeutung einer Quantenzahl, u. an ihre Stelle tritt 
die Komponente (o) von l in der (zur Kernachse senkrecliten) Richtung der Rotations- 
achse des Mol. Dieser Vorgang wird ausfuhrlieh diskutiert u. durch Kurven veran- 
schaulicht. Bei hohen Rotationen tritt an die Stelle der (l, A)-Ordnung (A =  0 bis Z, 
mit einer Dublettstruktur aller auBer der o-Terme) die (l, p)-Ordnung (o =  +Z bis —l). 
Dieser Vorgang bedingt den unregelmaBigen Bau der Banden bzgl. der Linienabstande 
u. Intensitaten. (Trans. Faraday Soc. 25. 694—707. Dez. 1929. Newcastle-upon-Tyne, 
Ar m s t r o n g  Coli.) E. R a b in o w it s c h .

O. W. Richardson. Elektronenterme des H... Zusammenfassender Bericht iiber 
das System der Elektronenterme des H„, das hauptsachlich durch eigene Arbeiten des 
Vfs. (vgl. zuletzt R i c h a r d s o n  u. D a v id s o n ,  C. 1929. II. 2643) aufgestellt worden 
ist; die Kenntnis des Grundzustandes verdankt man den Unterss. von L y m a n , W i t m e r  
u. D ic k e  u . H o p f i e l d  im estremen Ultraviolett. Die vom Vf. gegebene graph. Darst. 
des H2-Termsystems enthalt im Singulettsystem auBer dem Grundterm 1 s • 127 drei 
„zweiquantige“, 10 „dreiquantige“ u. 5 „vierquantige“ Terme, im Triplettsystem zwei 
„zweiquantige“ u. 5 hoherquantige Terme. Die Anzahl der vierquantigen Singulett- 
terme (5) iibersteigt nicht die theoret. Erwartungen; die Anzahl der dreiquantigen (10) 
ist dagegen zu hoch; nur 6 konnen vorlśiufig gedeutet werden.

Die Ionisierungsspannung des H, extrapoliert sieh nach der RYDBERG-Form el 
aus den Termwerten 3 lB  u. 4 1B  zu 124 569 cm-1 =  15,381 Volt. Dureh Elektronen- 
stoBmessungen wurde der Wert 15,9 V gewonnen; Vf. fiihrt den Untersehied darauf 
zuriick, daB beim ElektronenstoB das łon  H2+ im schwingenden Zustand entsteht. 
Aus dem KreisprozeB (nebensteh.) bereehnet Vf. mit dem obigen Wert von Jm, dem
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(,j m) {Dim+) Ton B u rk au  (G. 1 9 2 7 . I. 1266)
Ha ------->- Ha -------*- H H+ theoret. bestimmtcn Wert yon Dm
, n . , . . . u. dem bekannten Wert von J a  den
| ' > rr i tt   ̂ A' i Wert D m  =  4,465 V fiir die Disso-

' ziationswiirme des H2, wahrend WlT-
JIER aus der Folgo der Schwingungsąuanten des Grundzustandes 4,34 V extrapoliert, 
u. B i c h o w s k y  u . C o p e la n d  (C. 19 2 8 . II. 133) bei direkter Messung 4,55 T  0,16 V 
fanden.

In einer zusammenfassenden Tabelle gibt Vf. die Zusammenstellung der Term- 
werte ve, der effektiven Hauptąuantenzahlen, der Dissoziationswarmen D, der Grund- 
schwingungen co0, der Anharmonizitiitsfaktoren eo0*, der Rotationstermkonstanten B0, 
der Kernabstande r0 u. der e u. a (Komponenten des Elektronenimpulses l senkrecht 
u. parallel zur Kernachse) von 31 H2-Termen, sowie dio des Grundterms des H2+. 
(Trans. Faraday Soe. 25 . 686—93. N o t . 1929. London, Univ., King’s Coli.) E. Rab.

E. Gaviola, Bemerhmgen iiber die Wirksamkeit von auslósclienden Stoflen und den 
Radius der angereglen Quecksilberato7ne. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I- 1433.) Vf. korrigiert seine 
friiheren Bereelmungen (C. 1 9 2 9 . I. 3067). Wenn man beim CO die Ausbeute an aus- 
lóschenden StóBen (2 3P 0 — ->- 1 1<S) =  1 setzt, so erhalt man nach der neuen Rechnung 
■r (Hg 2 3P) =  5,7 A, u. die StoBausbeutcn fiir die andern Gase bestimmen sich zu: 
H2 0,44, H ,0  0,076, N2 0,037, Ar 0,011, He 0,00086. (Physical Rev. [2]. 34 . 1049—51. 
Okt. 1929. Washington, C a r n k g i e  Inst., Dep. of Terrestrial Magn.) E. R a b .

C. F. Goodeve und C. P. Stein, Absorptionsspektrum des Ćldordioxyds. Die 
C102-Absorptionsbanden wurden zuerst von K ab itz  (Diss., Bonn 1905) ausgemessen. 
Vff. fiihren eine Neuausmessung durch. E x p e r i m e n t e l l e s :  Vff. benutzen eine 
21 cm lange Glasróhre, mit Quarzfenstern, die mit Na2Si03 angekittet sind, ais Ab- 
sorptionsgefaB; C102 wird nach einer gewissen Beleuchtungszeit ausgewechsclt. Druck- 
messung erfolgt mit einem mit H P02 gefiillten Manometer. Bei den Messungen im 
Sichtbaren werden Drucke bis 750 mm, im ultrayioletten von 0,02—10 mm benutzt. 
Awsselien des Speklrums: Es werden Aufnahmen des Gebiets 2400—5000 A mit Be- 
lichtungszeiten von 0—42 Min. reproduziert. Das Int«nsitatsmaximum liegt bei 
3400 A; die Bandenstruktur erstreckt sich nach kurzeń Wellen bis 2650 A, dann folgt 
ein Kontinuum. Ordnung: Vf. ordnen die Banden in Gruppen, die sich in regehnaBigen 
Abstiinden wiederholen. Jede Gruppe besteht aus 4 Hauptbanden, yon denen die 
langwelligste am intcnsivsten ist. Alle Banden laufen nach Rot aus. Alle crsten 
(zweiten, dritten, vierten) Banden aus jeder Gruppe kann man zu vier Serien zusammen- 
fassen. Der Kantenabstand in jeder Serie betragt ca. 665 cm-1 . Es wird eine Tabelle 
von 32 Gliedern der Serie I, 14 der Serie II, 17 der Serie III u. 15 der Serie IV gegeben. 
Beim Fortschreiten nach langen Wellen nimmt die relatiye Intensitat der Serio II ab, 
dio der Serie III wird fast gleich derjenigen der Serie I. In der langen Serie I kann 
man eine allmahliche Abnahme der Abstande (yon 700 auf 400 cm-1) erkennen; docli 
beginnt das Kontinuum noeh lange vor der yollstandigen Konvergenz. Viele Kanten 
sind deutlich doppelt; die Begleiter haben etwa 1/3 der Intensitat der Hauptbanden 
u. liegen nach Rot von diesen. Sie werden yon den Vff. dem Isotop Cl(35)02 zuge- 
schrieben. AuBerdem treten in yerschiedenen Gebietcn des Spektrums schwache 
Bandenserien auf, die offenbar einem anderen System angehoren („Nebenserien“ in 
der Beziehung der Vff.). Auch in den Nebenscrien treten aber Differenzen yon ca. 600 
bis 700 cm-1 auf.

Vff. stellen dio Serie I formelmaBig dar; jedoch gelingt es nicht, in einer einzigen 
Formel die ganzen Serien zusammenzufassen; yielmehr werden 2 Formeln abgeleitet: 

la) v =  18 891 +  722,0 p" — 2,71 p" 2 (p" =  1—17), 
lb) v =  17 340 +  911,8 p" —  8,42 p" 2 (p" =  17—32).

Aus lb  erhalt man fiir die Konvergenzstelle der Serie I 42 023 cm 1 (2328 A); 
kontinuierliche Absorption setzt aber schon bei 2800 A ein. Analoge Formeln werden 
fiir die Serien II, III u. IV aufgestellt. Es zeigt sich, daB II von I u. IV yon III sich 
nur um ein konstantes Glied (524 u. 528 cm-1) unterscheidet. Deutungsverss. Ver- 
suchsweise deuten Vff. alle Hauptbanden in folgender Weise: Die Serien I u. III gehen 
yon dem Grundzustand, die Serien II u. IV yon dem ersten schwingenden Zustand des 
CIO, aus; der erste Schwingungscjuant des C102 ware also 526 cm-1 . Die Serien I  u. III  
bzw. II u. IV entsprechen Elektronendubletts (C102 hat eine ungerade Elektronenzahl, 
miiBto also ein Dublettspektrum geben); die Dublettaufspaltung nimmt mit wachsender 
Schwingung ab. Eine Schwierigkeit bereitet dieser Deutung die (besonders im Ultra-
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violett) relativ hoho Intensitat der Serien II u. IV. Eine zweite Schwierigkeit besteht 
darin, daB der ersto Schwingungsąuant im obercn Zustand (720 ćm_1) gróBer sein 
miiBte, ais im untcren Zustand (526 cm-1 ), wahrend die Abschattierung der Banden 
nach Bot darauf deutct, daB das Tragheitsmoment im Grundzustand kleiner ist.

Zum SohluB diskutieren Vff. die Bedeutung der Nebenserien, die Absolutwerte 
der Schwingungsterme u. die GróBe der Isotopcnaufspaltung, ohne aus dieser Diskussion 
bestimmte Schliisse ziehen zu kónnen. Sie teilen mit, daB die meisten Banden im Sicht- 
baren u. nahon Ultra violett eine deutliche Feinstruktur aufweisen, dereń Einfacbheit 
auf e i n e  einzige geąuantelto Rotation seblieBen laBt; entweder ist also das Mol. 
geradlinig, oder es rotiert prakt. nur um eine Aebse. Die Feinstruktur verschwindet 
zuerst im Ultraviolett, tritt aber in der 12. u. 14. Bandengruppe wieder auf. Nach der 
14. Gruppe seheint Pradissoziation einzutreten, vielleiclit an der gleichen Stelle, wo 
der Ubergang von der Gleichung la  zu lb  stattfindet. (Trans. Faraday Soc. 25. 738 bis 
751. Dez. 1929. London, Univ. Coli., RAMSAY-Lab. of Pbysic. andInorg. Cbem.) E. B a b .

F. I. Gr. Rawlins, Absorptionsspektren einiger krystallinisclier Salze der seltenen
Erden im sichtbaren Gebiet. Vf. bespricht die Ergebnisse der Spektralunters. von Sul- 
faten, Nitraten u. Chloriden von Pr, Nd u. Sm, u. betont — im Gegensatz zu EPHRAIM, 
R a y  u . B l o c h  (C. 1929. II. 536) — daB auch die Chloride die gleichen Spektren geben, 
wie die sauerstoffhaltigen Salze. Alle diese Spektren "werden den dreiwertigen lonen 
Pr+++, Nd+++ u. Sm+++ zugeschrieben. Das Auftreten von scbarfen Linien (Breitc 
nieht viel mehr ais 10 A) erkliirt sich daraus, daB die Rolle der Leuehtelektronen in 
diesen Salzen den 4/-Elektronen zukommt, die onerget. lockerer gebunden sind, ais 
die 5 s- u. 5 p-Elektronen; ktztere sehirmen aber die 4/-Elektronen von auBeren Ein- 
fliissen ab, u. ycrhindern eine starkę Linienverbreiterung. (Trans. Faraday Soc. 25. 
762— 65. Dez. 1929. Cambridge, Minerał. Lab.) E. R a  BI n o  w  i  t s  C H.

G. Herzberg und H. Scheibe, Uber die Absorptionsspektren von Methylhalogeniden
und von anderen Methylverbindungen im Ultraviolett wid im Schumanngebiet. Vorl. 
Bericht. Das Absorptionsspektrum des GHZJ  besteht aus einer breiten strukturlosen 
Bandę bei 2500 A, u. einer diskontinuierlichen Bandenserie, die sich von 2010 A nach 
kurzeń Wellen ausdehnt; noch weiter im Ultraviolett seheint ein zweites Kontinuum 
vorhanden zu sein. CH3Br gibt ein ahnlicbes Spektrum: Kontinuum bei 2000 A, Dis- 
kontinuum ab 1785 A. CH3Cl hat ein Maximum der kontinuierlichen Absorption bei 
1750 A, das Diskontinuum beginnt erst bei 1600 A. CH3OH u. CH3GN zeigen Spektren, 
die dem des CH3C1 ahnlich sind; bis 1600 A sind keine Anzeichen einer Bandenstruktur 
zu beobaehten. Im G^HrflH wurde ebenfalls keine Bandę beobachtet. —  Die Verss. 
zeigen, daB der erste angeregte Zustand der CH3-Verbb. unstabil, oder wenigstens viel 
weniger stabil ais der Grundzustand ist, so daB die Absorption direkt zu der Disso- 
ziation — wahrscheinlich in CH3 im unangeregten Zustand u. J, Br, Cl, OH im ersten 
angeregten Zustand — fiihrt. (Trans. Faraday Soc. 25. 716—17. Dez. 1929. Darmstadtu. 
Erlangen.) ‘ E. RabINOW ITSCH.

A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Studien zum Ramaneffekt. II. Bas 
Ramanspektrum organischer Substanzen (Benzolderivate). (I. vgl. C. 1929. II. 1776.) 
Es werden auBer einer Neumcssung an BzI. die Ramanspektren der folgenden Mono- 
u. Bideriw. des Bzl. mitgeteilt: Monochlor-, Monobrom-, Monojodbzl., Plienol, Anisol, 
Benzaldehyd, Acetophenon, Anilin, Nitrobzl.; ferner o- u. p-Dichlorbzl., o-, p- u. 
m-Xylol sowie ein Isomerengemisch des Xylols. Zur Vervolłstiindigung der Ketonreihe 
(Aceton, Acetophenon) wird auBerdem Methylathylketon ausgemessen. Endlich wird 
ais Beispiel fiir die Móglichkeit, das Bamanspektrum einer festen Substanz in Lsg. 
zu bestimmen, Naphthalin in CCI, gel. u. so das Ramanspektrum von Naphthalin 
aufgenommen. Die vorliiufige Analyse der Ergebnisse zeigt: Das Ramanspektrum 
des Bzl. setzt sich aus „bestandigen" u. nichtbestiindigen Linien zusammen, von denen 
die ersteren fast unverandert in allen Monoderiw. wieder vorkommen, wahrend die 
letzteren teils verschwinden, teils verschoben werden. Unter ihnen ist am bemerkens- 
wertesten die Ramanfreąuenz bei 2940 em_1, die sonst nur auftritt, wenn das Molekuł 
eine aliphat. CH-Bindung aufweist. Aus dem Umstand, daB diese Linie in Bzl. vorhanden 
ist u. in allen Monoderiw. verschwindet, wenn der Substituent selbst keine aliphat. 
CH-Bindung besitzt, miiBte geschlossen werden, daB e i n  e s  der 6 Benzolatome 
leichter gebunden ist wie die anderen, denen iiblicherweise die Frequenz 3060 zu
geschrieben -wird. Alle Substanzen mit C=0-Doppelbindung geben eine Freąuenz 
bei 1700 cm '1, der NO;-Gruppe seheint eine Freąuenz bei 1340 cm-1 zuzuordnen 
sein. (Monatsh. Chem. 52. 379—95. Okt. 1929. Graz, Techn. Hochseh.) D a d i e u .
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A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Siudien zum Ramaneffekt. III. Versuclie 
zur Deutung der Ramajispektren. (II. vgl. vorst. Ref.) An dem bisher gewonnenen 
Materiał wird gezeigt, daB sieh in den Ramanspektren Linien aufzeigen lassen, dio 
sich wie sogenannte „innere“ u. „auBere“ Schwingungen yerhalten. In der Schwingungs-

formol w0 =  1 / — bleiben bei den „inneren“ Schwingungcn (Schwingungen deru 71 y J.L
Atome innerhalb einer der das Molekuł zusammensetzonden Gruppen) sowohl die 
,,reduzierte“ Masse fi ais auch die bindende Kraft /  (abgesehen yon konstitutivon 
Einfliissen) konstant, wenn dieselbe Gruppe in yersehiedenen Moll. betrachtet wird; 
aus der trotzdem eintretenden, im allgemeinen geringen Verschiebung der Freąuenz 
kann auf dio konstitutiyen Einfliisso zuriickgeschlossen werden. Bei den „auBeren“ 
Schwingungen (Schwingungen der Gruppen, aus denen sich das Mol. zusammensetzt, 
gegeneinander) iindert sich die reduzierte M. beim Dbergang von einem Mol., an das 
diese Gruppe angehangt wird, zum anderen; gleichzeitig kann-die bindende Kraft 
geiindert werden. Diese Falle werden an Hand des experimentellen Materials besprochen, 
u. es wird gezeigt, wie man wenigstens einen Teil der Ramanlinien mit ziemlicher An- 
naherung yorausbereehnen kann, wenn fiir die in Betracht kommende Schwingung 
die Massen der beteiligten Partner (Atome oder Gruppen) u. die Spaltungsarbeit fiir 
die betreffende Bindung aus thermochem. Daten bekannt ist. (Monatsh. Chem. 52 . 
396—407. Okt. 1929. Graz, Techn. Hochsch.) D a d i e u .

Jonas Soderqvist, Der Ramaneffekt in einigen organischenSubstanzen. Das Raman
spektrum von Benzol, Toluol, Athylbenzol, Atliylchlorid, Atliylbromid, Allylchlorid, 
n-Propylchlorid u. n-Propylbromid wird aufgenommen. Yersuchsanordnung nach 
W o o d . Vergleich der Ergebnisse mit denen anderer Autoren u. den COBLENTZschen 
Ultrarotmessungen. An Benzol werden mit Ausnahme der Freąuenz v — 1362 cm-1 
alle yon D a d i e u  u . KOHLRAUSCH angegebenen Freąuenzen bestatigt, ebenso wie 
die von diesen fiir den aromat. Ring ermittelten Werte bei v =  609, 997 u. 1588 cm-1 . 
Die Ubereinstimmung mit den Werten yon G a n e s a n  u . V e n k a t e s w a r a n  ist im 
allgemeinen koine gute. (Ztsehr. Physik 59 . 446—65. 1930. Upsala, Univ.) D a d i e u .

Jugar Kishore Verma und N. R . Dhar, Kinetik, Temperalurkoeffizienten und 
Quantenwirkung der pliotoćhemischen Reaktionen zwisclien Brom und Propyl-, Iso- 
propyl- und Butylalkohol bei Strahlungen verschiedener Wellenldnge. Es werden die 
Umsetzungen der in der t)berschrift genannten Stoffo bei Tempp. von 20, 30 u. 40° 
im Dunkeln, im Sonnenlicht u. bei Belichtung mit Wellenlśingen von 4725, 5650 u. 
7304 A messend verfolgt, wobei die Anderungen in den Rk.-Fll. dureh Zusatz von 
K J u. Titration des frei gemachten Jods untersucht werden. Die Best. der absorbierten 
Energie geschah dureh ein BoYS-Radiomikrometer. Aus den Messungen folgt: Die 
Rk. zwischen Brom u. den genannten Alkoholen sind monomolekular fiir Brom u. fast 
halbmolekular fiir die Alkohole, sowohl im Licht wie im Dunkeln. Die Temp.-Koeffi- 
zienten zwischen 20 u. 30° sind fiir die Brom-Propylalkoholrk. im Dunkeln =  3, im 
Sonnenlicht =  1,6, fiir 4725 A =  2,15, fiir 5650 A =  2,13, fiir 7304 A =  2,35, fiir 
die Brom-Isopropylalkoholrk. im Dunkeln =  3, im Sonnenlicht =  1,28, fiir 4725 A =  
2,29, fiir 5650 A =  2,28, fiir 7304 A =  2,31, fiir die Brom-Butylalkoholrk. im 
Dunkeln =  3, im Sonnenlicht =  1,17, fur 4725 A =  1,7, fiir 5650 A =  1,6, fiir 7304 A =
1,8. Das EiNSTEijSrsehe photochem. Aąuiyalentgesetz ist fiir die Rkk. zwischen Brom 
u. den drei Alkoholen nicht anwendbar. Die Quantenwrkg. ist auBerordentlich groB, 
sie wiichst mit der Temp. u. der Freąuenz der einfallenden Strahlung. Die Gesamt- 
ordnung der Rk. nahert sich im Sonnenlicht der Einheit. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 
1 84 . 58—62. 7/11. 1929. Allahabad, Univ., Chem. Lab.) DiisiNG.

Jugal Kishore Verma und N. R. Dhar, Beziehung zwischen der Lichtintensilat 
und der Geschwindigkeit photochemischer Reaktionen zwischen Brom und Propyl-, Iso- 
propyl- und Butylalkohol. Vff. bestimmen die Geschwindigkeitskonstanten kx fiir die 
in der tlberschrift genannten Rkk. teils im Sonnenlicht, teils bei Beleuchtung mit einer 
gasgefiillten 1000 Watt-Wolframlampe, ferner bei Wellenlangen von 4725, 5650 u. 
7304 A nach Abzug der Dunkelrk., wobei die auf das Rk.-GefaB fallende Lichtmenge 
u. damit die Lichtintensitat dureh eine Irisblende verandert wurde. ‘Zur Herabsetzung 
der Geschwindigkeit dieser therm. Rkk. wurden yersehiedene Jlengen KBr zugesetzt. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Beziehung zwischenIntensitat des Lichtes u. Geschwindig
keit photochem. Rkk. der genannten Stoffe unter yersehiedenen Bedingungen zwischen 
V« u. 1 wechselt. Wahrend bei Gg v̂. eines Uberschusses von KBr, der den chem. Umsatz
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yerzógert, im Sonnenlicht bei groBer photochem. Bcschleunigung das Verhiiltnis bis 
auf 1/i sinkt, ste ig tes in Abwesenheit von KBr u. bei Strahlungcn, die nicht stark 
absorbiert werden, bis auf 1 an. Mit einem Radiomikrometer yon B o y s  ausgefiihrte 
Absorptionsmessungen von Strahlung der Wełlenlange 5650 A durch ein Brom-Propyl- 
alkoholgemisch zeigen, daB die Absorption fast direkt proportional der einfallenden 
Strahlung ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 90—96. 7/11. 1929. Allahabad, Indion, 
Allahabad Uniy., Chem. Lab.) DuSING.

A. E. van Arkel, De bouw der moleculen, yolgens de tlicorie yan Kossel. ’s-G ravenhage:
W. P . van  Stockum  & Zoon. (183 S.) 8°. fl. 2.75.

A,. E lek tro ch em ie . T herm ochem le.
A. H. W. Aten, Elektrische Eigensclwjten der Molekule. Yf. bespricht in Vortrags- 

form, ausgehend von der Pragę: Wie konnen Ionen in freiem Zustande existieren u. 
warum vcreinigen sie sich trotz Anziehutig der entgegengesetzten Ladungen nicht 
zu Moll. ?, die Bedeutung der Dipolmoll., die Methoden zur Best. der Dipolmomente, 
Polarisation u. Dipolfll. bzw. dipolfreie Pil. Es zeigt sich, daB die friiheren Auf- 
fassungen tiber das ionisierende Vermogen von Lósungsmm. u. dereń Wrkg. auf Mol.- 
Assoziationen nach modernen Anseliauungen grundsatzlich ubereinstimmen. (Chem. 
Wcekbl. 27. 98—101. 15/2. 1930.) K. W o l f .

Egon Bretscher und Theodor Wagner-Jauregg, Das elektrische Moment des 
Paraplicnylendiamins. An p-Phenylewliamin in bzl. Lsg. wird nach bekannter 
Methode eine Best. der oberen Grenze des Dipolmoments yersucht. Eine besondere 
Schwierigkeit liegt in der geringen Loslichkeit. Mittels einer empfindlichen Apparatur 
gelingt es, in Lsgg. des Molenbruches yon ca. 0,0025 Differenzen der DE. gegeniiber 
Bzl. yon ca. 0,01 zu messen. Daraus errechnet sich eine Molekularpolarisation von 
81—82 der ein betriichtliches elektr. Moment entspricht. (Helv. phys. Acta 2. 522 
bis 523. 31/12. 1929.) E is e n s c h it z .

P. C. Mahanti, Die Dielektrizilatskonstantenbindrer Miscliungen. II. Teil. Alkohole 
in Benzol. (I. vgl. C. 1929. II. 1S98.) Nach derselben Methode wie in der friiheren 
Arbeit (1. c.) werden DEE. verdiinnter Lsgg. yon Isopropyl-, Isóbutyl-, Isoamyl-, 
n-Undecyl-, n-Dodecyl-, Phenylathyl- u. Phenylpropylalkohol gemessen. Das elektr. 
Moment der Isoalkohole ist etwa 1,80-10_1S, wahrend es in den n-Alkoholen
I,63 -10-18 betragt. Die Bedeutung des Dipolmoments fur Strukturfragen wird am
Beispiel aliphat. u. aromat. Ester dargelegt. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 743—47. 
31/10.1929.) E i s e n s c i i it z .

M. J. Druyyesteyn, Der Einflu/3 der Energieverluste beim elastischen Stop in 
der Theorie der Eleklroneiuliffiision. Vf. erweitert die Differentialgleichung der Elek- 
tronendiffusion von H e r t z , indem die Energieverluste beim elast. StoB zwischen 
Elektron u. Gasatom beriicksichtigt werden, u. lóst die hierfur aufgestellte Gleichung 
in zwei Fallen. (Physica 10. 61—70. 1930. Eindhoyen, N. V. Philips’ Gliihlampen- 
fabriken.) K. W o l f .

F. M. Penning, Ionisation durch metastabile Atome. II. (I. vgl. C. 1928. I. 881.) 
Vf. beschreibt Verss., unter Mitarbeit von J. Moubis, J. F. H. Kok u. C. C. J. 
Addink, uber die Ionisation durch metastabile Atome. Ist die aufgestellte Theorie 
richtig, so muB das Funkenpotential gewisser Gasgemische sich erhóhen, wenn die 
Lebensdauer des metastabilen Atoms abnimmt u. sich erniedrigen im umgekehrten 
Falle. Die Lebensdauer des metastabilen Ne-Atoms wurde durch Erniedrigung der 
Temp. eines Ne-Ar-Gemisches erhoht. Dieser Vers. verlief negatiy: Das Ar wurde 
an den Elektroden bei niedriger Temp. adsorbiert. Die Lebensdauer metastabiler 
Atome wurde yerkiirzt: 1. durch Bestrahlung eines Ne-Ar-Gemisches mit Ne-Licht,
2. durcli Zusatz yon H2 oder Ne zu einem Ar-Hg-Gemisch. Beide Versuchsreihen 
fuhrten zu Ergebnissen, welche der Theorie entsprechen. (Physica 10. 47—60. 1930. 
Eindhoyen, N. V. Philips’ Gliihlampenfabriken.) K. W o l f .

Robert B. Brodę, Der Absorptionskoeffizient fiir langsame Elektronen in Alkali- 
metalldampfen. (Vgl. C. 1929. II. 1888.) Ausfiihrlichere Wiedergabe der C. 1929.
II. 2747 referierten Unterss. (Physical Rev. [2] 34. 673—78. 1/9. 1929. Berkeley, Univ.
v. Kalifornien.) G u r i a n .

Rene Delaplace, tJber die Kontraktion von Wassersloff in Entladungsrohren. 
Ankniipfend an eine friihere Unters. (ygl. C. 1929. I. 2274) zeigt Vf., daB in einer mit
Wasserstoff gefullten Entladungsróhre, die durch 24-std. Ausfrieren mit fl. Luft yon
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Spuren von W.- u. Hg-Dampf befreit worden war, boi 1-std. Entladung keine irre- 
versible Kontraktion des Wasserstoffs stattfindet u. keine Spuren von CO u. CH4 
entstehen. (Compt. rend. Aead. Sciences 189. 849—50. 18/11. 1929.) D u s i n s .

M. W olfke und J. Rolinski, t/be?- die j>ositive Emission des Palladiums. Die 
vom Vf. verwendeten Pd-Drahte u. Bleehstreifen zeigen eine starkę sogenannte 
,,frische“ Emission, die erst nach mehreren Stdn. andauernden Gliihens bei Tempp. 
bis zu 1200° vollstandig verschwindet. Die Natur der emittierten Ionen w ir dc durch 
orientierende Verss. mittels Ablenkung im Magnetfeld geschatzt. Es zeigten sich nur 
Ionen vom elektr. At.-Gew. zwischen 20—40. Nach Beseitigung der frischen Emission 
wurde vci'sucht, das Pd auf verschiedene Weise zu aktivieren, was durch Gliihen im 
H2 oder in Luft bei Anwesenheit von Feuchtigkeit u. durch Uberziehen des Pd mit 
einer diinnen Schicht einiger organ. Substanzen gelang. DieTemp. der zu untersuehenden 
Pd-Drahte wurde mittels eines HoLBORN -KuRLBAUM schen Pyrometers opt. bestimmt. 
Zur Messung des Ionenstromes diente ein Galvanometer. Die Empfindliclikeitsgrenze 
entsprach einer positiven Emission von 2 -10-12 Amp./qcm der emittierenden Ober- 
f lachę. AuBerdem wird gezeigt, dafi sowohl Reinpalladiumróhrclien, ais aucli Osmo- 
rohrclien nach sorgfaltiger Beseitigung der frischen Emission beim Diffundieren von 
H2 keine positive Emission aufweisen. (Physikal. Ztschr. 30. 817—18. 15/11. 1929. 
Warschau.) _ G. SCHMIDT.

W. Meissner und H. Scheffers, Die Anderung der elektrischen Leitfahigkeit 
in slarken Magnetfeldem. Zur Priifung der Anschauungen von K a p it z a  (vgl. C. 1929-
II. 141) wird an sehr reinen Goldeinkrystallen die Widerstandsanderung im Magnet
feld zwischen 1,3 u. 78,5° absol. u. bei Eeldern bis zu 13 000 GauB gemessen. Die 
Ergebnisse lassen sich mit den Folgerungen KAPITZAs nieht vereinigen. Die Griinde 
fur die Kriimmung der Kurve fur die Abhangigkeit der Widerstandszunahmc im 
Magnetfeld sind nieht ident. mit denen, die das Auftreten eines Restwiderstandcs 
yerursachen. Beim Eintritt der Supraleitfahigkeit miissen noch unbekannte Vor- 
gange mitwirken, sie ist nieht ais gewóhnliche, nur sehr groBe Leitfahigkeit zu be- 
trachten. Auf Unrichtigkeiten bei Berechnung des atomaren Widerstandes durch 
KAPITZA wird hingewiesen u. die Eintragungen in das period. System korrigiert. Die 
Theorie der Widerstandsanderung im Magnetfeld von B l o c h  (C. 1929. II. 2650) laBt 
sich hier nieht ohne Erweiterung anwenden. (Naturwiss. 18. 110— 13. 31/1. 1930. 
Berlin, Physikalisch.-Technisclie Reichsanstalt.) T r o m e l .

A. Schulze, Ober die Supraleitfahigkeit der Metalle und Legierungen. Vf. gibt eine 
Obersicht iiber die heutigen Kenntnissc der Supraleitfahigkeit der Metalle u. Legie
rungen, d. h. der Tatsaehe, daB vielc Metalle ihre elektr. Leitfahigkeit in der Nahe der 
Temp. des absol. Nullpunktes sprunghaft vergroBcrn. Man nimmt an, daB der Wider
stand eines Leiters sieli aus einem idealen u. einem zusatzlichen Widerstand zusammen- 
setzt, wobei der letztere vom physikal. Zustand (z. B. KorngroBe usw.) abhangig ist, 
u. bei der Schwelle der Supraleitfahigkeit verschwindet, also der ideale Widerstand 
der Yerbleibenden Supraleitfahigkeit entspricht. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 74. 149—52. 
1/2. 1930. Berlin.) L u d e r .

H. E. W atson und A. S. Menon, Die elektrische Leitfahigkeit diinner Olschichten.
I. Teil. Allgemeines Wesen dieser Erscheinung. Obwohl KW-stoffe vorzuglich iso- 
lieren, zeigt dio Praxis, daB Schleifkontakte, die mit Va.selin oder Paraffinol behandelt 
wurden, einen guten Kontakt haben. Die Vff. bestimmen die Leitfahigkeit, Reibung 
u. Kapazitat von Systemen, die aus einer diinnen Eettschicht zwischen zwei Metall- 
platten bestehen; aus der letzten GroBe kann der Plattenabstand roh geschatzt werden. 
Die Platten bestehen aus Stahl-Stdhl oder Stdhl-Silber. An Isoliermitteln werden 
verwendet: Paraffinol (dJ0 =  0,886), Paraffin, Myristin-, Stearin-, Ol- u. Lcindlsdure. 
Durch Auftragen einer dieser Substanzen auf die eine Platte u. Auflegen der zweiten 
erhalt. man ein leitendes System. Nach Abwisehen des Fettes bis zur Unsichtbarkeit 
sind die Platten isoliert. In diesem Zustand werden Reibung u. Kapazitat gemessen. 
Der Plattenabstand wird daraus zu 1—4 fi geschatzt, die Reibung nimmt mit wachsen- 
dem Druek ab u. schwankt stark mit dcm Plattenabstand, ohne daB eine Gesetz- 
maBigkeit erkennbar ware. Mikroskop. Unters. zeigt, daB die FI. zwischen den Platten 
aus Trópfchen besteht (Nonylalkohol dagegen breitet sich gleichmaBig aus). Vff. 
kommen zum Ergebnis, daB sich zwischen den Platten eine Lufłschicht bildet, die 
isolierend wirkt. Um die Eigg. des Ols in diinnen Schichten zu beobachten, stellen 
die Vff. eine rechteckige yersilberte oder platinierte Glasplatte mit der einen Schmal- 
seite auf Glimmer von 32 /( Stiirke, die andere Schmalseite ohne Metallisierung un-
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mittelbar auf einen Stahlspiegel ais Unterlage; sie lassen Ole in den keilformigen 
Zwischenraum langsam cindringen, wahrend die Metallflachen unter Spannung stehen. 
Sobald das Ol bis zu einer bestimmten Tiefe eindringt, tritt plótzlich Leitfahigkeit 
auf; der mikroskop, gemessene Abstand betragt dort bei Paraffin u. Triolein 10—15 ,u, 
ist unabhangig von der angelegten Spannung u. gleich fiir Wechsel- u. Gleichstrom. 
Bei dieser Filmstarke fallt die Feldstarke yon 100 000 V/em auf weniger ais die Hiilfte 
bis zum 10. Teil. Durch genaue Kapazitatsmessungen werden eine Anzahl Sohiclit- 
dicken bestimmt, dereń Leitfahigkeit gemessen wird. Eino Polarisationsspannung 
tritt an den Olschiehten nicht auf. Die Leitfahigkeit der dunnen Filme gehorcht nicht 
dem OHMschen Gesetz u. andert sich stark mit der Zeit in noch nicht geklarter Weise.
— Die Metallscheiben werden von den Ol- u. Luftschichten getragen. (Journ. Indian 
Inst. Science 1 2 . A. Part XV. 207—24. Bangalore, Dep. of General Chem., Indian 
Inst. of Science. Sep.) E i s e n s c h i t z .

Francesco Giordani und Teresa Maresca, Untersuchungen iiber das kondukto- 
metrische Verhaltm von Nairiumchloridlosungen. Zur Prufung einiger aus der Theorie 
von G h o s h  hergeleiteter Formeln fiir starkę Elektrolyte bestimmen Vff. dio Temp.- 
Abhangigkeit der inneren Reibung u. der Leitfahigkeit von wss. NaCl-Lsgg. (0,5- 
bis ca. 4,5-n.) zwischen n. Temp. u. 65°. Die sich ergebenden Interpolationsformeln 
fiir die spezif. Leitfahigkeit bestatigen im allgemeinen die Theorie von Gh o s h . 
{Gazz. chim. Ital. 59. 878—91. Dez. 1929.) R. K. M u l l e r .

Francesco Giordani und Teresa Maresca, Untersuchungen iiber das kondukto- 
metrische Verhalten von Nalriumhydrozydlosungen. (Vgl. yorst. Ref.) Unters. der 
inneren Reibung u. der Leitfahigkeit yon wss. NaOH-Lsgg. (1- bis ca. 6-n.) zwischen 
n. Temp. u. G3°. Die Ergebnisse zeigen groCere UnregelmaBigkeiten ais die bei NaCl- 
Lsgg. erhaltenen, was auf den starkeren EinfluB der inneren Reibung zuruckgefiihrt 
wird. (G azz. chim. Ital. 59 . 892—904. Dez. 1929.) R. K . M u l l e r .

Francesco Giordani und Teresa Maresca, Untersuchungen uber das kondukto- 
vieirische Verlialten der Losungen von Nalriumchlorid und -hydrozyd. (Vgl. yorst. 
Ref.) Durch Messung der inneren Reibung u. der Leitfahigkeit von gemischten wss. 
Lsgg. yon NaCl u. NaOH wird der EinfluB der inneren Reibung auf die Ionenbeweglich- 
keit u. damit auf die Leitfahigkeit yon Lsgg. yon ein-einwertigen binaren Elelctrolyten 
mit einem gemeinsamen łon untersuclit. Die durch Interpolation berechneten Wertc 
der spezif. Leitfahigkeit stimmen mit der Beobachtung gut uberein. (Gazz. chim. 
Ital. 59 . 905—13. Dez. 1929. Neapel, Ing.-Schule, Elektrochem. Lab.) R. K. Mu.

Robert Saxon, Elektrolyse im IAchtbogen. Bei der elektrolyt. Darst. von Alkali- 
metallen werden aus Tiegel- u. Elektrodenmaterial stammende Yerunreinigungen yer- 
mieden, wenn die Elektrolyse im Lichtbogen zwischen Kohleelektroden yorgenommen 
wird. Die Kathode besitzt eine Aushohlung, in die ein Tropfen Hg u. das zu elektro- 
lysierende Salz gefiillt werden. Die Anodę -taucht anfangs in das Salz. Dieselbe An- 
ordnung ist gut geeignet zur spektralanalyt. Unters. von Metallen u. Salzen. (Chem. 
News 1 3 9 . 305—06. 15/11. 1929.) ' D using .

Francesco Giordani und Basilio Focaccia, Untersuchungen iiber die Polari- 
sationserscheinungen. Vorl. Mitt. Vff. besehreiben eine neue Anordnung zur Unters. 
der Potentialanderung einer Elektrode mit der Zeit bei offenem Stromkreis u. geben ais 
Yorliiufige Mitteilung einige mit glatter Pt-Elektrode kathod. u. anod. aufgenommene 
Oscillogramme in 30°/oig- ''vss- KOH-Lsg. (Gazz. chim. Ital. 59. 914—26. Dez. 1929. 
Neapol, Ing.-Schule, Elektrochem. Lab.) R . K. Mu l l e r .

F. Scandone, Der Halleffekt mit erweiterten Ekktroden. III. Mitt. Formeln fur
den HALL-Effekt, die friiher von P e r s i c o  u . S c a n d o n e  (C. 1930 . I. 2060) ab- 
geleitet waren, wurden yom Vff. experimentell gepriift, nach der Methode von 
K o la Ć e k ,  bei der eino der beiden sekundaren Elektrodcn durch zwei symm. ange- 
brachte Elektroden ersetzt wird. Die Yers.-Lamelle bestand aus moglichst homogenem 
Bi. Es zeigte sich, besonders bei schwachen magnet. Feldern, eino sehr guto Uberein- 
stimmung der theoret. u. experimentellen Werte. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 10 . 437—40. 3/11. 1929.)  ̂ W r e s c h n e r .

G. J. Sizoo, Eigenschaften von ferromagneiischen Kryslallen. (Ygl. DoRFMAN 
u. J a a n u s ,  C. 1 9 2 9 . I. 1422.) Vf. erórtert die W EiSSsche Theorie des Ferromagne- 
tismus u. faBt die Ergebnisse seiner Unterss. (ygl. C. 1 9 2 9 . I. 2019. 2020. II. 2650) 
iiber den EinfluB der KorngróBe auf die magnet. Eigg. von Fe u. Ni, iiber das Magneti- 
sierungsdiagramm yon Einkrystallen u. iiber den BARKHAUSEN-Effekt zusammen. 
Diese Ergebnisse bilden eine Stiitze fiir die W EiSSsche Hypothese der an eine krystallo-
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grapli. Vorzugsricbtung gebundcncn, spontanen Magnetisierung. (Physica 10 . 1—18. 
1930. Eindhoven, N. V. Philips’ Gliihlampenfabriken.) K. W o lf .

W alther Gerlach, Die Bedeutung reinslen Eisens in krystallisierter Form fur das 
Problem des Ferromagnetismus. Das zur Unters. benutzte Fe von H e r a e u s  ist nach 
Ansicht des Vf. das reinste, welches bisher iiberhaupt untersucht wurde. Durch 
Gliihen des Fe-Drahtes bei 880° werden groBe Bereiche gleichmiiBiger Krystallform 
erhalten. Exakte magnet. Messungen mit auf diese Weiso rekrystallisierten Staben 
haben ais Ergebnis: Lineare Magnetisierung bei ldeinen Feldern, scharfes Abknicken 
der Kurve, Temp.-unabhangige Anfangspermeabilitat, fast vollig hysteresefreie 
Magnetisierung, Koerzitivkraft =  o. Die geringe Remanenz erldart Vf. durch die 
Erschiitterungsempfindlichkeit der Krystalle. (Festschrift zum 70. Geburtstage von 
W i l h e l m  H e r a e u s  1 9 3 0 . 27—33 [Hanau, G. M. A l b e r t i ] . )  A s c h e r m a n n .

S. S. Bhatnagar und R. N. Mathur, TJntersuchung iiber den Einflufi der Krystall- 
struktur auf die magnetische Susceptibilitat mittels einer neuen magnetisclien Waage, 
die interferometrisch abgelesen wird. Vff. konstruieren eine magnet. Torsionswaage, 
dereń Drehung eine Glaslinse bewegt; der Abstand der Linse von einer Glasplatte 
ist an den NEW TONschen Ringen mit groBer Genauigkeit ablesbar u. bietet eine 
auBerst empfindliche Ablesungsmethode fiir die Torsion der Waage. Die Apparatur 
wird mittels W. u. Luft geeicht, dereń Susceptibilitaten zu —7,2-10-7 u. 210 -10~7 
angenommen werden. Mit dieser Apparatur werden Messungen der Susceptibilitiit x 
an sorgfaltig gereinigten Praparaten ausgefiihrt. Ergebnisse (in —10° x): S  rhomb.:
0,487, S  monoklin: 0,462, S  piast.: <  0,487, Hg.J„ gelb: 0,272, IJgJ2 rot: 0,272. (Philos. 
Magazine [7] 8 . 1041—55. Dez. 1929. Lahore, Univ., Chem. Labor. Univ. of the 
Punjab.) E i s e n s c h i t z .

Max Trautz und Anton Ziim , Messungen zur Kritik der eleklrischen Differential- 
metliode zur Bestimmung von Cv an Gasen. Die Handhabung der Differentialmanometrie 
wird ins einzelne untersucht auf ihre Bedeutung fiir die Feststellung der Druckgleichheit 
zwischen zwei geheizten Gasmassen. Bei den Einzelansschlagen ergibt sieh, daB das 
Temp.-Maximum mit etwa 50—100° im Heizkorper nach 1/6(l—1,5/60 Sek. erreicht ist. 
Nach xj7 Sek. ist alle Energie im Heizkorper entwickelt. Nach 1,8 bis 3,5 Sek., je nach 
der Gasart, ist die Heizenergie auf 0,4°/oo genau aus dem Heizkorper entfernt, im 
selben Zeitpunkt beginnt die Zeitfrist des Druckmaximums, welches jo nach der Mano- 
meterart etwas yerzógert angezeigt wird. Es liangt im iibrigen von der Lebensdauer 
des Heizwolkchens ab. Die Differentialausschlage, welche vom Manometer u. den 
Druckiibertragungsrohren nicht, vom Heizkorper hingegen abhangig sind, entsprechen 
der Differenz von Eińzelausschlagen bei gleichzeitig wandernden Wólkchen. Sie hangen 
bei gegebenen Heizkórpern von ihrer Lage in der Flasche, von der Stromstarke u. 
ganz uberwiegend von der Gasnatur ab. Der Temp.-Koeffizient von Cv an Fe(CO)5 
w rd zwischen 23 u. 50° gemessen. Der EinfluB ungleicher Wiirmeableitung vom Heiz
korper ins Normier- u. MeBglas wird untersucht, indem die Verschiedenheit der Energie- 
zufuhr bei Parałlel- u. Serienschaltung u. ihre genaue Ausseheidung nachgewiesen 
■wird. Die Temp. des Heizkórpers wird ais Funktion von Zeit, Stromstarke, Heiz
korper u. Gas gemessen.Hierbei laBt sieh Warmerest u. FuBverlust beurteilen u. beider 
ganzliche Ausseheidbarkeit zeigen. Der EinfluB ungleiehen Verhaltnisses von Oberflache: 
Volumen auf den Warmeverlust zur Flaschenwand steht mit den Bereehnungen im 
Einldang. (Festschrift zum 70. Geburtstag von W ilh e lj i  H e r a e u s  1 9 3 0 . 115—58 
[Hanau,  ̂G. M. A lb erT i].) A scherm ann.

Louis S. Kassel,- Die Dissoziationswdrme des Sauerstoffs. Nach H e r z b e r g  
(C. 19 2 9 . I I .  1133) ist die Dissoziationswarme des 0 2 ińcht 7,0, sondern 5—6 Volt. 
Vf. bestatigt diese Annahme auf Grund seiner Berechnung der Dissoziationswarme 
aus den Messungen des homogenen monomolekularen Ozonzerfalls. Die Berechnung 
ergibt 4,8 V (110 cal.), u. der Fehler betragt nicht iiber 0,5 V, so daB Vf. den Wert 
5,0—5,5 V vorschlagt. Es wird auf 2 Griinde hingewiesen, die die Berechnung unsicher 
niaehen: 1. ist die Homogenitat der Ozonzers. noch nicht endgiiltig erwiesen, 2. steht 
die Bildungswarme des Ozons nicht geniigend fest. (Physical Rev. [2] 3 4 . 817. 1/9.
1929. Cates, Chem. Lab. Californ. Inst. f. Technol.) Gu r ia n .

G. W. Jones und J. R. Klick, Entflammbarkeit von Gemisclien aus Alhylalkohol, 
Benzol, Furfurol und Aceton. Vff. bestimmten in einer Apparatur, bzgl. dereń auf das 
Original yerwiesen sei, die untere Entflammungsgrenze von Gemischen verschiedener 
organ. Lósungsmm. mit Luft bei 125° u. 740 mm Hg-Druck im Mittel. Sie crhielten 
die Zahlen: fiir A. 3,85%, Bzl. 1,53%, Furfurol 2,10%, Aceton 2,92%, Aceton des
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Handcls 3,18% u. genugende dbereinstimmung mit den Werten, die sieli unter An- 
wendung von L e  CHATELIERs Gesetz berechnen. (Ind. engin. Cliem. 21. 791—93. 
Aug.. 1929. Pittsburg, Experimental-Station, U. S. Bureau of Mines u. Westinghouse 
Electr. u. Manufaet. Co.) _________________  B o r n s t e i n .

R. F lank und J. KuprianofE, Die therm ischenEigenschaften der K ohlensaure im  gasfórmigen, 
flussigen und fester. Z ustand (M itt. aus d . K alte tcehn . In s ti tu t  d. Techn. Hochsehule, 
K arlsruhe). Berlin: Gesellsehaft f. Kaltewescn 1929. (65 S.) 4°. =  Z eitschr. f. d. ge- 
sam te K alte-Industrie . Beihefte. B eihe 1, H . 1. nn M. 4.— .

A s. K o l lo id c h e m ie .  C a p il la rc h e m ie .

A. Dumanski und T. Granskaia, Anwendung des Effektes der mononietalliscJien 
Elektroden ungleicher Flachę bei der Untersuehung der Bildmg von Kolloidsystemen.
I. Die Bildung des Eisenhydroxrjdhydrosols. Vff. messen den Potentialyerlauf an mono- 
metali. Elektroden yerschiedener GroBe fiir Rkk. von FeCl3-Lsgg. mit Basen unter 
versohiedenen Bedingungen. Bei Zusatz von NH4OH zu FeCl3 nimmt das Potential 
anfangs langsam, im Aąuiyalcnzpunkt sehr steil ab, um bei weiterem NH3-Zusatz all- 
mtihlich bis auf nahozu 0 zu fallen. Die Rk. NH40H  +  HC1 zeigt prinzipiell das Gleiche, 
nur sind die Potentiale im Ganzen niedriger. Das Versehwinden des Potentials im 
Palle der FeCl3-Titration tritt auf bei Bldg. eines Nd. von Fe(OH)3. Den gleiclien 
Kurvenverlauf erhalt man bei Zusatz von Na-Citrat zur FeCl3-Lsg., d. h. der Bldg. eines 
wl., undissoziierten Fe-Citrats. Zusatz von Blannit bei der Rk. FeCl3 +  3 NH.,OH 
sindert am Potentialverlauf niehts. Bei Venvend\uig yon NaOH an Stelle von Animo- 
niak geht in Gĝ v. von Mannit bei ObersehuB an NaOH das Potential durch O u. kehrt 
sich um, da die ubersehiissige Base den Fc(OH)3-Nd. wieder lóst unter Bldg. eines 
negatiy geladencn Sols. Ahnlieh wie bei Mannit ist das Verh. bei Ggw. yon Weinsaure 
oderCitrat. Zusatz von Eisenoxydsol oder -gel zu FeCl3-Lsg. verringert die Fe"'-Ionen- 
konz. infolge yon Adsorption an die Micellen. Das Potential wird sofort nach der 
Miscliung, nach 48 Stdn. u. 6 Tagen gemessen. Es steigt mit steigender FeCl3-Konz., 
u. nimmt fiir jede Konz. mit der Zeit ab, was Vff. ais Verschwinden von Fe"'-Ionen 
deuten. Das Gleiche ergibt Peptisation yon Fe20 3 mit FeCl3-Lsg. Das nach der Pepti- 
sation yorhandene FeCl3 wird mit NH4OH zuriicktitriert. Der Potentialyerlauf zeigt, 
daB nahozu alles zur Peptisation zugesetzteFeCl3 titrierbar geblieben ist. Hitzehydrolyse 
yon FeCl3-Lsgg. gibt Potentialverlaufe, die das Yerschwinden von Fe'"-Ionen anzeigen. 
Die Rk. A1C13 -f 3NH.,OH ergibt eine Potentialkurye mit wenig charakterist. Verlauf. 
Vff. nehmen an, daB charakterist. Verlaufe nur zu erhalten sind bei Ionen mit leichtem 
tJbergangsyermógen yon einer Oxydationsstufe zu einer anderen. (Kolloid-Ztschr. 
50. 116—24. Febr. 1930. Woronesch, Kolloidchem. L ab. d. landwirtsch. Inst.) L i n d .

Wilfried Heller, Besondere Folie und tibergangsersclieinungen der Thixotropie bei 
Eisenozydsolen. Vf. beschreibt die Darst. thisotroper Sole durch systemat. Variation 
der maBgebenden Faktoren: KraftgróBe zwischen den Teilehen u. Teilehenabstand. 
Ein hochdialysiertes Grahamsol (ca. 2,2%) wird bei Zusatz von ca. ■ 5 Millimoll. NaCl 
nach einiger Zeit thixotrop.' Es ist dann durchsichtig, tiefrot u. schiittelempfindlich, 
d. h. koaguliert nach mehrmaligem Aufschutteln. Weiterer NaCI-Zusatz fiihrt zu- 
nachst zu Synarese, dann zur Flockung. Der geringe anfangliehe Elektrolytzusa^z 
erhóht die Anziehimgskriifte zwischen den Teilehen, so daB auch bei (in gewissen 
Grenzen) yerdiinnteren Solen noeh Thixotropie auftreten kann. Konzentriertere 
Sole erstarren bei liingerer Dialyse ohne Elektrolytzusatz u. sind thixotrop. mit sehr 
kurzer Erstarrungszeit. Jede Zerstorung des Solzustands fiihrt unter geeigneten 
Umstanden zum Zwischenstadium der Thixotropie. Ais iihnliehe L’bergangsform 
bezeichnet Vf. die „Pseudogallerten" oder „thixolabilen Systeme“, ausgezeiehnet 
durch hohe Schuttelempfindliclikeit u. lange Erstarrungszeit. Sie werden erhalten 
bei Dialyse yon Grahamsolen aus FeBr3, Fe(N03)3-Lsgg. u. ilischsolen aus CrCl3 +  
FeCl3. In einigen Fallen war dabei unter dem Polarislcop Doppelbrechung infolge 
yon Orientierung der Teilehen zu beobachten. Unter besonderen Bedingungen der 
Elektrolytkoagulation von Eisenoxydsolen entstehen Bodengallerten yon faltiger 
Struktur. Beim Schiittebi entstehen merklich schlierende Suspensionen, die bei 
magnet. Teilchenorientierung hohe Anisotropie zeigen. Die bekamiten grobfloekigen 
ICoagulate sind yollig isotrop. Die Gtebiete des Auftretens soleher Faltengallerten 
bei Grahamsolen werden angegeben. (Kolloid-Ztschr. 50. 125—30. Febr. 1930. 
Dahlem, Kaiser-Wilh.-Inst. f. phys. Cliem. u. Elektrochem.) L in d a u .
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L. S. Bhatia, S. Ghosh und N. R. Dhar, Dialyse, Ultrajiltratión und Koagulation 
von Molybdansaure. Frisch hcrgcstellte MoOa-Lsg. enthalt betrachtliche Mengen des 
gel. Stoffes im Mol.-Zustand, so daB sie niclit durch ein Ultrafilter zuriickgehalten 
werden; die Menge des mol. gel. Mo03 nimmt mit der Zeit ab. Zusatz von Saure ver- 
mehrt die Menge des kolloiden Mo03, wahrend ein Zusatz von Alkali sie vermindert. 
Das spczif. Leitvermógen des Mo03 nimmt beim Altern ab, wegen allmahlicher Poly- 
merisation. Bei der Koagulation des Mo03-Sols mit einwertigen Kationen zeigt sich 
die folgende Reihe des Koagulationsvermogens: Rb' >  N H ,' >  K ‘ >  N a’ >  Li-. 
Spuren von Alkali wie NH,OH sensibilisieren das Sol fiir die Koagulation durch ein- 
wertige Kationen, wahrend groBere Mengen NH.jOH das Sol stabilisieren. Beim Ver- 
diinncn wird Mo03-Lsg. sehr stabil gegen Elektrolytkoagulation. Durch Ultrafiltration 
wurde gezeigt, daB der %-Geh. des Kolloids in Mo03-Lsg. mit der Verdiinnung abnimmt. 
Vff. glauben, daB die Żunahme des Verhaltnisses osmot. Druck/Konz. bei Kongorot, 
Na-Oleat, Hiimoglobin usw. mit der Verdunnung auf die Zerteilung der Kolloidteilchen 
zuruckzufuhren ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 135—44. 7/11. 1929. Allahabad, 
Indien, Univ.) WRESCHNER.

A. S. Rajewski, Zur Frage der „Geicóhnung“ der Kolloide. Vff. untersuchten 
die gegenseitige Beeinflussung yon EiweiBkorpern u. anorgan. Kolloiden (EiweiB, 
Globulin, protalbinsaures Na einerseits, u. Mastis, Fe(OH)3- u. Berlinerblausole anderer- 
seits). Der Eintritt der Koagulation beim Versetzen der Solc mit den Proteincn ist 
davon abhangig, in welchen Zeitabstanden die einzelnen Portionen des einen Kolloids 
dem anderen zugesetzt werden. Die „Gew6hnung“ ist der Zeitdauer des Vers. direkt 
u. den Mengen des zugesetzten zweiten Kolloids umgekehrt proportional. (Journ. exp. 
Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 31. 5—7. 1929.) S c h o n f .

Karl Schultze. Uber Cajńllaritat. XIII. Uber das V er hal ten von echten und 
kolloiden Ldsungen in Capillaren bei der Verdunslung. (XII. vgl. C. 1930. I. 1279.) 
Vf. untcrsucht das Verh. verscliiedener Stoffe (Methylenblau, Nachtblau, Gelatine, 
Agar-Agar sowie dereń Gemische mit Salzen, u. angesauertes Wasserglas) in Capillaren 
beim Verdunsten des Losungsm. (Vers.-Methodik vgl. Mitt. XI, C. 1929. II- 2987). 
Es treten rhythm. Strukturen (Hufeisenformen) der abgeschiedenen Stoffe auf, be- 
dingt durch Temp.-Schwankungen u. Luftbewegung. Methylenblau u. Nachtblau sind 
in ihrem Verh. weitgehend ahnlich. Dio bei Yerss. mit den iibrigen genannten Stoffen 
zu beobachtendcn Erscheinungsformen werden eingehend beschrieben. Das Verhaltnis 
yon Diffusion u. Verdunstung bestimmt die Wanderung von Salzlsgg. in Capillaren. 
Gelzusiitzc ergeben in den Capillaren kompliziertere Sekundarsysteme. Hierbei kann 
die Verdunstung zugunsten der Diffusion herabgesetzt werden (Gelatine) oder durch 
ZerreiBung der Sekundarsysteme wird dio Wanderung der FI. iiberhaupt unmóglich 
(Kieselsauregel). (Kolloid-Ztsóhr. 50. 106—13. Febr. 1930. Hamburg, Hygien. Staats- 
inst.) L in d a u .

W. W. Jefimow imd P. A. Rehbinder, Grenzflacltenaktwitat von Farbstoffen an 
der Trennungsfliiche „wd-sserige Lósung — Protoplasmavwdell“. (Journ. exp. Biologie 
Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 31. 108— 15. 1929. — C. 1930. 
I. 805.) SCHONFELD.

Kenneth H. Tallerman, Beobachlungen iiber Veranderungen der Permeabilitdt 
von Kollodiummembranen. Filtrationsverss. mit Kollodiummembranen, die mit 
Kaninchen-Serwn, n. u. ProteinuberschuB (Nephritis oder Albuminurie) enthaltendem 
Urin, extrahiert«m lipoidfreiem Serum, Serwnalbumin bzw. Serumglobulin oder wss. 
CholeswrinIsg. vorbehandelt worden waren, ergaben eine deutliehe Permeabilitats- 
steigerung bei allen proteinhaltigen Lsgg., am wenigsten bei extrahiertem Albumin 
u. Globulin. N. Urin u. Cholesterin waren ohne Wrkg. (Brit. Journ. exp. Pathology 10. 
360—62. Dez. 1929. London Hospital.) K r u g e r .

Elmer O. Kraemer und Robert V. W illiam son, Innere Reibung und die Struktur 
„gelóster“ Kolloide. Nach den Ergebnissen vieler Forscher kann die Struktur „ge- 
loster“ Dispcrsionen ais ein loses, poroses Fachwerk angesehen werden, das von der 
dispergierenden FI. geąuollen u. durchdrungen ist. Diese Vorstellung fiihrt zu einer 
befriedigenden mechan. Erklarung der yerschiedensten Erscheinungen bei der inneren 
Reibung u. Strómung, sie erklart auch den groBen EinfluB, den geringe Zusatze be- 
stimmter Fil. ausiiben, u. die Strómungsanisotropie. Die bis jetzt yorliegenden experi- 
mentellen Daten lassen nur qualitative Dcutungen zu. (Rheology 1. 76— 92. Okt.
1929. Wilmington, Del., Pont de Nemours u. Co. Yers.-Station. Sep.) WRESCHNER.
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David R. Wiggam, Fliefibeziehungen in Nitrocellulosedispersionen. Sole von 
Nitrocellulose gehorchen im allgemeinen nicht den Gesetzen des viscosen FlieBens. 
Eine Gleichung vom OSTWALD-Typ gibt nicht dio Fliefibeziehungen aller derartigen 
Sole, dagegen die etwas modifizierte W iLLiAMSON-Gleiehung (vgl. B in g h a m , C. 1 9 2 8 .
II. 226) in der Form V/F't =  a +  6 F. Die Konstanten a u. 6 sind in dieser Form 
unabhangig vom Radius des Rohres u. nur abhangig von der untersuchten Lsg.; a ist 
die Fluiditat bei der Scherkraft Nuli, u. b ist ein MaB fiir die Solstruktur. (Rheology 1. 
48—68. Okt. 1929. Kenvil, N. J., Hercules Powder Co., Vers.-Station.) W r e s c h n e r .

S. E. Sheppard und R. C. Houck, Die Plastizitat geloster K o l b i d e Dio Plasti- 
zitat (mangelhaftes FlieBen, oder Abweichung vom NEW TON-PoiSEUlLLEschen Gesetz) 
von Solen gel. Kolloide kann dureh geeignote Peptisation aufgehoben werden. Boi 
den Cellulosederivaten lafit sich das dureh Losungsmm. erreichen, dio aus polaren u. 
nichtpolaren Substanzen gemischt sind, homolog den polaren u. nicht-polaren Gruppen 
der Makromoll. Stórung des Losungsgleichgewichts verursacht Gelbldg., Plastizitat 
u. Viscositatsanomalien. Es wird angenommen, daB selbst bei relativ konz. Lsgg. die 
Makromoll. dureh gerichteto Lsg.-Moll. yoneinander getrennt sind, wenn sio auch 
Moll.-Schwarme bilden; einen Beweis dafiir gibt die Anisotropie der Sole u. Gole dieser 
Kolloide. Die Yorsehicdene Verteilung von Substituenten in den groBen, ketten- 
artigen Makromoll. dieser Kolloide ergibt Yerschiedene Mikrokonzz. polarer u. nieht- 
polarer Gruppen, dadurch entstehen verschiedene Arten von kolloidem Yerh. Isomerie- 
unterschiede iiberlagern sich den Unterschieden der Polymerisation (Kettenlange), 
wodurch das ausgesprochen spezif. Verh. der hochmol. Kolloide bedingt wird. (Rheology
1. 20— 30. Okt. 1929. Rochester, New York, Kodak Forsehungs-Labor.) W r e s c h n e r .

Markus Reiner, Die Theorie des plastischen Fliefiens im Rotationsviscosimeter. 
Ausgehend von B in g h a m s  Gesetz des piast. FlieBens G — fi(F  — /) ,  wobei G der 
Geschwindigkeitsgradient ist, F dio Scherkraft, fi die Beweglichkeit, /  die FlieBfestig- 
keit, wird gezeigt, daB die Konsistenz eines piast. Materials im Rotationsviscosimeter 
drach folgende Gleichung dargestellt wird: £2 =  h fi (M — /ln  R J R J . Dabei ist 
h =  1/4 n l (1 /Rj* — 1/R*1), & dio Winkelgeschwindigkeit des auBeren Zylinders, M  das 
Moment der auBeron Krafte, die die Rotation aufrecht erhalten, Rx u. _ft2 Radien von 
innerem u. auBerem Zylinder, l die Hohe des inneren Zylinders. Tragt man M  ais 
Abszisse u. Q  ais Ordinate auf, so erhalt man eine gerade Linie ausgehend von dem 
Punkto =  2 7i R,r If, vor diesem Punkte erhalt man eine gekriimmte Linie. (Rheo- 
logy 1. 5—10. Okt. 1929. Easton, Pa., Lafayette College.) W r e s c h n e r .

F. J. W ilkins u n d  A. F. H. Ward, Der Temperaiurkoeffizient der Mazimal- 
sattigung bei Gasadsorption. D ie  m u lti-  u . m onom olekularen  A d so rp tio n sth eo rien  w erden  
e r ó r te r t  u . d ie  d u re h  d ie  T em p. v e ru rsac h te  V eranderung  d e r W erte  f iir  d ie  m ax im ale  
A d so rp tio n ssa ttig u n g , d ie  s ich  a u s  d e r  LANGMUlRschen T heorie  u . d e r  FRENK ELschen 
Iso th e rm e  erg ab , w ird  besp rochen . G leichzeitig  w ird  ein  F eh ler in  d e r  FRENK ELschen

Gleichung fiir die Adsorptionsisotherme rerbessert. Statt 1., wonach das Sattigungs- 
maximum gleich S/o0-en°/k 1 ist, sich also mit der Temp. bedeutend verandern uTirde, 
ergibt sich nach den Vff. fiir die Adsorptionsisotherme 2., wonach das Sattigungs- 
maximum gleieh S/a0, also unabhangig von der Temp. ist. Z e is e s  Theorie iiber die 
Wrkg. der Temp. auf die Bindungsstellen wird kritisiert. Yff. versuchen eine Zer- 
gliederung des Problems nach den Gesichtspunkten, daB eine seitliche Diffusion des 
adsorbierten Gases langs der Oberflaehe stattfinden kann u. daB bei der Siittigung 
der Druek des adsorbierten Gases ein yon der Temp. unabhangiges Masimum erreicht. 
Dieso Theorie fordert die Anschauung einer monomolekularen Sehicht, u. der Temp.- 
Koeffizient des Adsorptionsmaximums muB dem Ausdehnungskoeffizienten eines 
Gases bei konstantem Druck gleich sein, was mit dem Vers.-Ergebnis iibereinstimmt. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A 1 4 4 . 2o9—68. Okt. 1929. Cambridge, Lab. fiir nlivs.

D u s i n g .
Adolt Sieverts und Hans Bruning, Die Aufnalime von Wasserstoff dureh Platin- 

inohr. Die Verss. werden mit 3 verschiedenen Mohren ausgefuhrt, von denen einer 
mit Na-Formiat, die beiden anderen mit fein verteiltem Mg gefallt werden. Bei ge- 
gebener Temp. u. Atmospharendruck ist die Sorption von H„ (elektrolyt. aus NaOH 
mit Ni-Elektroden) dureh Pt-Mohr abhśingig von der Vorbehandlung des Mohrs. 
Ohne weiteres reproduzierbare Werte werdjen bei 60° u. hoheren Tempp. erhalten.
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Untcr 60° erhiilt man ebenfalłs reproduzierbare Werte, wenn man die mit H 2 oberhalb 
60° gesatt. Prodd. in H 2 yon Atmospharendruck langsam abkiihlt. Zwisohen 0 u. —20° 
tritt Richtungswechsel der Isobare auf, die dann zwisohen —20 u. —120° wieder gerad- 
linig yerlauft. Das anomale Verh. des Mohres bei anderen Bedingungen wird dureh 
Verzógerungserschemungen erklart. Vff. unterscheiden zwisohen einer rasch ver- 
laufenden Oberfl&chenadsorption u. einer langsam verlaufenden Diffusion, móglicher- 
weise im Krystallgitter. Diese beiden Teilyorgange sind jedooh auf Grund der Verss. 
nicht quantitativ zu erfassen. (Festsohrift zum 70. Geburtstage von W il h e l m  
H e b a e u s  1930. 97—114 [Hanau, G. M. A l b e b t i ].) A s c h e r m a n n .

E. Angelescu und V. N. Comanescu, Ober die Adsorption in Lósungsmittel- 
gemischen. II. (I. vgl. C. 1928. II. 25.) Beschreibung yon Adsorptionsverss. mit 
Pikrinsiiurc an Kohle aus Gemischen von A.-W., A.-Toluol,. A.-Xylol. Die Rcsultatc 
stehen in tjbereinstimmung mit den Schliissen aus den in der ersten Arbeit der Yff. 
mitgeteilten Verss. Die Versuchsmethodik ist die gleiche wie in der genannten Arbeit 
(Kołloid-Ztschr. 50. 114— 16. Febr. 1930. Bukarest, Inst. f. Agrikulturchem.) L i n d .

Harold John Phelps, Die Adsorption von Fumar- und Maleinsaure an reiner 
Holzkohle. In einer friiheren Unters. (C. 1929. II. 2546) wurde gezeigt, daB die Ad
sorption dem undissoziierten Teil der Saure proportional ist. Es stand jedoch nicht 
fest, ob diese GesetzmaBigkeit auch fur zweibas. Sauren zutrifft. Daher untersuchen 
Vff. die Bedeutung der [H'] fiir die Adsorption yon Fumar- u. Maleinsaure. Aus den 
Dissoziationskonstanten dieser Sauren geht hcrvor, daB eine der COOH-Gruppen der 
Maleinsaure stark sauer, wahrend die andere nur sehr schwach sauer ist. Es bestehen
3 Móglichkeiten: 1. Wenn das primare Ionisationsprod. nicht adsorbiert wird, dann muB 
die Adsorption fiir Lsgg. mit einem pa >  2,5 rapide abnehmen. 2. Wenn nur das 
doppelt ionisierte Mol. der Adsorption entgeht, dann muB der Abfall fiir Lsgg. mit 
7,5 >  pn >  5,5 beobachtet werden. 3. Ist die Adsorption dem Ionisationsgrad anti- 
bath, so muB ein allmahlicher Kuryenabfall festgestellt werden. Die Ergebnisse be- 
weisen die Wahrscheinlichkeit der Annahme 2. Aus den aufgenommenen Kurrcn folgt, 
daB bei pa >  7 die Adsorption der Maleinsaure =  0 ist, u. sie dann bis zum pa =  1,5 
bestandig zunimmt. (Es war nicht móglich, m it saureren Lsgg. zu arbeiten.) Die Ad
sorption der Fumarsaure folgt derselben GesetzmaBigkeit, erreicht aber schon bei pa =
3,7 das Masimum. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1724— 27. Aug. 1929. Oxford, 
Abt. f. Biochemie.) “ Gu r t a n .

B. Anorganische Chemie.
A. Koenig und O. H. W agner, tJber die Bildung von Hydrazin bei dem elek- 

łrischen Abbau von Ammoniak. In Fortsetzung friiherer Forschungen (ygl. C. 1928.
I. 624) untersuchen Vff. in einer Glimmentladungsapparatur u. in einer Lichtbogen- 
apparatur die Stoffausbeute (den Umsetzungsgrad NH3-NoH.,) u. die Energieausbeute 
(g N2H4/kWh) in Abhiingigkeit von Gasstromungsgesehwindigkeit u. elektr. Leistungs- 
dichte. Bei den Verss. mit der Glimmentladungsapparatur betrug die an das Siemens- 
rohr angelegte Wechselspannung yon 50 Hertz Freąuenz 6,67 bzw. 13,34 kV. Die 
in Tabellen u. in graph. Darst. gegebenen Yersuchsergebnisse zeigen, daB fiir beide 
Spannungen die N2H4-Ausbeute in Prozenten der zersetzten Menge NH3 mit stcigender 
Gasstrómungsgeschwindigkeit zunachst linear ansteigt, bei gróBeren Stromungs- 

■ gesch%yindigkeiten langsamer zunimmt. Ein Maximum wird auch bei den hoohsten 
Gasstrómimgsgeschwindigkeiten, die dife Apparatur zulieB (1427,8 mg NH3/Min. bei 
6,67 kV u. 1335 mg NH,/Min. bei 13,34 kV) nicht erreicht. Die Kuryen, dic den absol. 
Umsetzungsgrad des NH3 zu N2H, (die Ń2H4-Konz. im Gas ais Funktion der Gas- 
stromungsgeschwindigkeit) darstellen, haben ein Masimum, welches yon der umgesetzten 
elektr. Leistung abhangt. Bei 6,67 kV betrug das Konz.-Maximum 0,66°/oo N2H4 bei 
einer Strómungsgeschwindigkeit von 150 mg NH3/Min., bei 13,34 kV betrug es etwa
0,9°/ot N2H4 bei ca. 300 mg NHS/Min. Die Verss. in der Lichtbogenapparatur wurden 
unter móglichster Konstanthaltung der Gasstrómungsgeschwindigkeit (73,6 bis 
75,8 mg- NH3/Min.) u. bei Gasdrucken von 34—38 mm bzw. 300 mm Hg unter Yer- 
anderung der Stromstarke u. des Wattverbrauchs des Bogens angestellt. Kleiner 
Druck, groBe Strómungsgeschwindigkeit u. niedere Leistung liefern viel N2H4, wahrend 
bóherer Druck u. besonders hohe Bogenleistung das Gegenteil bewirkt. Die so an yer- 
schiedenen Apparaturen gewonnenen Ergebnisse zeigen, daB die N2H4-Ausbeute 
pro kWh mit steigender Gasstrómungsgeschwindigkeit u. kleiner werdender elektr. 
Leistungsdichte wachst. Bei der Siemensrohrentladung wurden bis zu 80% des zer-
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setzten NH3 ais N2H4 nachgewiesen. Die spektroskop, u. spektrophotometr. Unters. 
der Bogenentladung in stromendem NH3 ergab, daB bei fortschreitender NH3-Zers. 
die gelbgriinen ScHUSTER-Banden allmahlich durch ein Viellinienspektrum iiber- 
deckt werden. Im strómenden N2H4-Dampf treten die SęHUSTER-Banden nieht 
auf, sondern auBer einer wahrscheinlich dcm N2H4 gehorigen griinen Linie zeigen 
sich nur die Spektren der elementaren Zers.-Prodd. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 
1 4 4 . 213—30. Okt. 1929.) D using .

Elton L. Quinn, KoMendioxyd. II. Seine industrielle Anwendung. (I. vgl.
C. 1 9 3 0 .1. 1753.) Es werden kurz geschildert die Anwendungen von C02 in der Mineral- 
wasserindustrie, ais Feuerloscher, in der Mcdizin, ais Kraftąuellc (Patronen in Kohlen- 
bergwerken) u. ais Kuhlmittel. Auf die Verwendung von C02 bei chem. Prozessen 
wird hingewiesen. In einer Tabelle sind samtliche Anwendungsmoglichkeiten zusammen- 
gestellt. (Journ. ohem. Education 7. 403—19. Febr. 1930. Salt Lalce City, Utah, 
Univ.) W r e s c h n e r .

L. Solana und E. Moles, Kieselsaureester und Kieselsauren. (Vorlaufige Mitt.) 
Vff. erhalten aus SiCl4 u. absol. A. unter FeuchtigkeitsaussehluB ein Prod., das bei 
Rektifikation mit einer gut isolierten 50 cm hohen Fraktionierkolonne ais Haupt- 
fraktion Orthokieselsaureaihylester (Kp.707 161,5—162,5°, D.25, 0,9292), ais Endfraktion 
den Pyrokieselsiiureatliylesler (Kp.703 231,5°, D.25., 0,9885) liefert. Der letztere ist 
gegen Feuclitigkeit wesentlich empfindlicher ais der erstere. Die Ausbeute an Ortho- 
ester ist boi dem Verf. nach H. u. W. B i l t z  („tibungsbei spicie" S. 202) gróBer ais nach 
T h iessen  u. K o e rn er  (C. 19 2 9 . II. 2029). Verss., nach den Angaben der letzteren 
Autoren dureh Hydrolyse von reinem Orthokieselsaureester mit A.-W.-Gemisch 
1: 100 zur Orthokieselsaure zu gelangen, sclilugen fehl: Nach 31/2 Wóchen trat nur 
leiehto Triibung ohne Bldg. eines Nd., auf. Dagegen lieB sich Hydrolyse erreichen 
sowohl bei Verwendung von W. ohne A. wie bei Anwendung von unreinem (Pyroester 
enthaltendem) Orthokieselsaureester. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28 . 171 
bis 176. Febr. 1930. Madrid, Univ., Lab. f. physik. u. anorgan. Chem.) B. K. Mii.

M. A. Rakusin, tJber das Verhalten von unbescJiddigten Glaubersalzkrystallen gegen 
kalten Athyl- und Methylalkohol. Glaubersalzkrystalle lassen sich durch Behandeln 
mit 95“/„ A. in Thenardit iiber£iihren, wobei sio zu Pulver zer/allen. Bei Anwendung 
von Methanol bildet sich kein Anhydridpulver, durch Analyse laBt sich aber die Ent- 
wasserung nachweisen. Vf. will durch vergleichende rontgenograph. Unters. der Kry- 
stalle vor u. nach der Entwasserung AufschluB iiber den Aufbau des Hydrates erhalten. 
Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 115— 16. 

Jan. 1930. Moskau, Univ.) T r o m e l .
W ilhelm  Schróder, Vher das reziproke Salzpaar MgS0^-Na2(N0^)r H20. III. 

(II. vgl. C. 19 2 9 . I. 983.) Zur Konstruktion der Polytherme des ternaren Systems 
Mg(N03)2-MgS04-H20  zwischen 0 u. 100° werden zu den schon gefundenen 5 Isothermen 
dieses Randsystems die Isothermen fur 60, 41 u. 35° experimentell bestimmt. Ferner 
werden im Diagramm die vom Vf. bestimmten AYerte fur die Polytherme des Systems 
MgS04-H ,0 u. fur die Polytherme des Systems Mg(N03)2-H20  zwischen 0 u. 100° 
mit den alteren Werten anderer Autoren verglichen. Die mittels 8 Isothermen auf- 
gebaute Polytherme des oben genannten ternaren Randsystems wird in zweifacher 
Weise, erstens raumlich in der x m <-Darst. u. zweitens in der Vertikalprojektion des 
raumlichen Diagramms auf die x ż-Fliiche graph. dargestellt. Der Dreisalzpunkt 
Mg(NO:))2■ 6 H20-MgS04■ 6 H„0-MgS0., • H20  liegt dicht oberhalb yon 35° u. der Drei
salzpunkt Mg(N03)2-6H 20-M gS04-6H 20-MgS04-7H 20  bei 25°. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 1 8 4 . 63—76. 7/11. 1929.) " DusiNG.

Wilhelm Schroder, Uler das reziprolce Salzpaar MgSO.^Na,^N03)2-H.,0. IV. 
(in. vgl. vorst. Ref.) Vf. nimmt eine Neubcst. der Isothermen des reziproken Salz- 
paares MgS04-Na2(N03)2-H20  fur 25 u. 50° vor. Die Isotherme fiir 50° ist in Grund- 
projektion u. im AufriB gezeichnet. Zur Konstruktion der Polytherme des Systems 
MgS04-Na2S04-H20 , fiir die schon Isothermen fiir 14,6, 25, 50, 74,6 u. 97° vorliegen 
(vgl. C. 1 9 2 9 .1. 983), wird die Isotherme bei 63° bestimmt; die Losliehkeitsverhaltnisse 
werden in der sm-Darst. graph. wiedergegeben. Das Diagramm zeigt, daB die Bldg. 
der Doppelsalze nieht im Sinne der Reihe: MgSO.,-6 H20 —MgS0 4-Na,S0 , -4 H„0— 
MgS04-Na2S04-2H 20 —MgS04-3N a2S0 4 erkliirt werden kann, da sie nieht in dieser 
Reihenfolge nebeneinanderliegen. Im Diagramm werden ferner die Werte zahlreicher 
anderer Autoren fiir die Polytherme des Systems Na2S04-H20  zwischen 0 u. 100°
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miteinander vergliehen. Zum SchluB wird die Polytherme des Systems MgSO,,- 
Na2S 0 4-H20  zwischen 0 u. 100° aus 6 eigenen Isothermen aufgcbaut, in der x m l- 
Darst. w'iedergegeben u. ausfiihrlich diskutiert. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 84 . 
77—89. 7/11. 1929. Aachen, Anorgan. u. Elektrochem. Inst. d. Techn. Hoch- 
schule.) D u s i n G.

Otto Ruff, Fritz Ebert und Edward Stephan, Beilrage zur Keramik. liochfeuer- 
fester Stoffe. IV. Das System ZrOr BeO. (III. vgl. C. 19 2 9 . II. 539.) Das System 
Zr02-Be0 bildet beim Erhitzen bis zum Schmelzen keine Mischkrystalle u. keine Vcrb. 
Bei 2180° u. 40—45 Mól.-°/0 BeO liegt ein Eutektikum. Beim Erhitzen entweicht 
leicht BeO. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 5 . 221—24. 10/12. 1929.) ASCHERMANN.

J. Huggett und G. Chaudron, Anwendung der thermomagnetisclien Analyse auf 
die Untersuchung einiger Eiseńminerale urid von Rost. Die Vff. messen die magnet. 
Susceptibilitat verscliiedener Substanzen in Abhangigkeit von der Temp. Dic Messungen 
werden mit dem Apparat von CHAUDRON-FORESTIER teils an der Luft, teils im Vakuum 
ausgefiihrt. Untersucht werden: Naturlicher u. kiinstlicher Magnet it, Marlit, Roteisen- 
stein, Gothit, Lepidokrokit, Pyrit, Marlcasil, Magnetkies, Ifoait, Ilmenit u. Rost. Die 
Vff. finden: Bei kunstlichem u. bei naturliehem Magnetit zeigt die tliermomagnet. 
Analyse die bekannte Umwandlung bei 570°, auBerdem weist sie (beim Erhitzen an der 
Luft) durch eine Anomalie bei 300° auf ein instabiles Fe-Oxyd zwischen Fe20 3 u. F c 30 4 
hin (Ma l a Gu t i ). Die untersuchten Fe20 3-Arten enthalten a lle  etwas Fe,Oj. Gothit 
u. Lepidokrokit ergeben nach der Entwasserung das MALAGUTlsche Oxyd. Rost ergibt 
eine Kurve, die sehr der des Gothits oder des Lepidokrokits almelt. (Chim. et Ind. 21- 
Nr. 2bis. 331—34. Febr. 1929;) F a b e r .

H. A. Bahr und Th. Bahr, Einige Reaktionen des bei niedriger Tem-peratur lier- 
gestellten Nickełcarbides N i3C. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 2228.) Das nach dem friiher beschrie- 
benen Verf. hergestellte N i3C ist ein grauschwarzes bis schwarzes, sehr feines, stark 
pyrophores Pulver; nach langerer Behandlung mit N„ bei ca. 250° u. Erkalten im N,- 
Strom an der Luft, auch bei Erhitzen auf 110°, bestiindig. Das stabilisierte Ni3C nimmt 
an der Luft Feuchtigkeit auf, gibt diese aber beim Erwarmen wieder ab; schwach 
magnet.; beim Erhitzen in inerter Atmosphare oberlialb 380— 400° Zerfall unter C-Ab- 
scheidung. Beim Uberleiten von molekularem H 2 iiber Ni3C bei reaktionsfahigeren 
Priiparaten Hydrierung von ca. 180° an unter uberwiegender Bldg. von CH,,, jedoch 
auch merkliche Mengen hóherer KW-stoffe; Druckhydrierung scheint die Polymerisation 
der primar entstandenen KW-stoffreste stiirker zu begiinstigen ais die Hydrierang. 
Uberhitzter IF.-Dampf wirkt.bei 250° nicht ein, bei-300° wurde ein Gas der Zus. 22,9°/0 
C02; 63,5°/0 H 2 u . 13,6°/0 CH4 erhaltcn; CH3-Homologe nicht nachw-cisbar. .Mit NH.y 
Gas u. N i3C bis 420° keine Veriinderung; oberhalb 420° Gasentw. u. Abschcidung 
weiBer Nadeln (NH4CN?) am Rohrende; bei 500—540° erhcbliche Zunahme des Rk.- 
Gases, das nach Absorption des NH3 67,5°/0 H 2; 2,8% CH4; 0,4% C2Hc u. 26,0% N2 
enthielt. Bei Einw. von H2S  auf Ni3C Gasentw. bei 200°, Abscheidung von Óltrópfchen 
am k. Rohrende bei 240°. CH4 u. gasformige KW-stoffe nicht faBbar, jedoch deutlicher 
Geruch der zur H2S-Absorption vorgelegten Waschflasche mit KOH nach KW-stoffen. —  
HCl-Gas fiihrt bei 290—300° zur Bldg. eines Ols, das zu einer gelblichen M. erstarrt, 
u. von schwach riechendem Gas mit 1,6% schweren KW-stoffen. Konzz. u. verd. 
(3-n.) HCl greift Ni3C beiZimmertemp. langsam, beimErhitzen rasch ohneC-Abscheidung 
unter Entwr. Von terpenartig rieehenden KW-stoffen an; ca. 67% des Carbid-C gehen 
in gasformige, ca. 33% in fl. KW-stoffe iiber; feste KW-stoffe wurden nicht beobachtet; 
die Hauptmenge der gebildeten KW-stoffe liegt zwischen dem C-Wert von C2H6 u. C3H8. 
— Beginn der Einw. von H N 03 (D. 1,2) schon in der Kalte; Zunahme der Auflosungs- 
geschwindigkeit infolge Selbstcrwarmung. Die braungefiirbte Lsg. hinterlśiBt einen 
braun bis rotbraunen, in konz. Saure bisweilen 1. Riickstand, vielleicht Nitroprodd. 
von KW-stoffen. Elementarer C nicht erkennbar. Mit konz. H N 03 Auflosung unter 
Verpuffen. — Mit verd. H2S 04 nie vollstandige Auflosung des Ni3C; stets C-Abscheidung. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 99—102. 8/1. i930.) K r u g e r .

F. Krauss und K. Mahlmann, Uber „chemisch reines, puherfórmiges Queck- 
silber“. Die Arbeit beschaftigt sich mit den Bedingungen, die nótig sind, um (jueck- 
silber aus seinen Salzen durch Red.-Mittel in Pulverform abzuscheiden, so daB das 
Prod. ausgewaschen u. an der Luft getrocknet werden kann, ohne dabei seine pulver- 
formige Beschaffenheit zu verlieren. Am geeignetsten ist folgende Vorschrift: Zu 31 
einer kalt gesatt. wss. Lsg. von Hg(N03)2 oder H gN03 wird 1 Tropfen konz. H N 03 
gegeben. 50 ccm der Lsg. werden unter Umriihren mit einigen Tropfen 3°/0ig. Hydrazin-
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hydrat oder mit, 30 ccm gesiitt. FeS04-Lsg. versetzt. Anfangs entstcht oin heller Nd., 
der durch haufiges Umschwenken allmahlicli grau wird. Nach dem Filtrieren u. Aus- 
waschen mit A. wird das Prod. an der Luft getrocknet u. analysiert. Die besten Pra- 
parato enthielton 99,7 u. 99,8°/0 Hg. Vff. nehmen an, daB dio einzclnen Pulverteilchen 
mit auBorordentlich diinnen Schichten vonbas. Salzenuberzogen sind. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 184 . 298—302. 7/11. 1929. Braunsehweig, Chem. Inst. d. Techn. Hoch- 
s c h u l e . ) __________________ DusiNG.

A. Lassieur, Cours de chimie. L ivre I. M etalloides. 9 ' ćd. V annes: Lafolye e t  J .  de Lam ar- 
zelle 1929. (216 S.) 8°.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Linus Pauling, Die Kryslallstruktur des PseudobrooJdts. Schwenk- u. Laue- 

Aufnahmen ergeben einen rhomb. Elementarkorper mit a — 9,79 A, b — 9,93 A, 
c =  3,725 A. Raumgruppe FA17. Mit der Struktur ist die Formel Fe2T i05 am besten 
vereinbar. Die Atomlagen sind: 4 Ti in 4 c  mit u — 0,190; 8 Fe in 8 /  v =  0,135, 
w =  0,560; 4 O, m 4 c mit % =  0,730; 8 On in 8 /  vn =  0,045, wn =  0,110; 8 Oln in 
8 /  mit vm — 0,310, wm =  0,095. Die falsche Formel Fe4Ti30 12 ergibt sieh aus der 
chem. Analyse dureli die gcsetzmaBige Verwachsung, mit kleinen Rutilkrystallen. 
(Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 91—112. 
Jan. 1930. Pasadena, U. S. A.) TROMEL.

W. H. Zachariasen, Die Struktur des Tliorlveitits, Die Best. wird aus-
gefiihrt mit Hilfe von Schwenkaufnahmen u. absol. Intensitatsmessungen. Der mono- 
kline Elementarkorper enthalt zwei Molekule u. hat die Dimensionen a — 6,56 A, 
b =  8,58 A, c =  4,74 A u .  [i =  103° 8'. Raumgruppe C2h3. Die Atomlagen sind: 

4 Sc (0 w V2) u =  108°
4 Si (u 0 v) u — 80° v =  —23°
2 0  (0 0 0 )
4 0  (u 0 v) u =  145° v =  84°
8 0  \ x y  z )  x =  90° y  =  54° z — 97°

Si ist tetraedr, umgeben von 4 O in Abstand 1,62 A. Diese Tetraeder sind paar-
weise yerbunden durch eine gemeinsame Ecke, so daB Si20 7-Gruppen entstehen. Sc 
ist umgeben von 6 O im Abstand 2,18 A. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 73. 1—6. Jan. 1930. Manchester, Univ.) TROMEL.

W. H. Zachariasen, Die Krystallstruktur des Titanits. Aus Schwenk-, Laue- 
Aufnahmen u. absol. Intensitatsmessungen wird die Struktur abgeleitet. Der mono- 
Minę Elementarkorper enthalt 4 Moll., Raumgruppe C2A6, a =  6,55 ±  0,01 A, 6 =  
8,70 k , c — 7,43 ±  0,01 A, /S =  119° 43'. Dio Atomlagen sind:

4 Ca (0 ux 0) ux =  —30°
4 Ti ('U 'U 'U )
4 Si (0 u2 0) u* — —155°
4 O! (0 u3 0) u3 =  67,5°
8 0„  y l zj) x1 =  90°, 2/j =  166°, z1 =  54°
8 Om (xv y» z2) x2 =  ■ 10°, 2/0 =  116°, z2 =  54®

Die chem. Zus., die allgemein ais CaTiSiOb angenommen wird, weicht oft von 
dieser Formel ab. Die Móglichkeiten der isomorphen Ersetzung werden erórtert. 
(Ztschr. KristaUogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 7—16. Jan.
1930. Manchester, Univ.) T r o m e l .

G. Menzer, DieGitterkonstante des Ammoniumkryoliilis. Pulveraufnahmen ergaben 
fiir das kub. (NH.,)3A1F0 eine Gitterkonstante aw =  8,90 ±  0,003 A. Im Elementar- 
wiirfel sind 4 Moll. enthalten. Das Gitter ist kub. flachenzentriert, ais Raumgruppe 
kommon T2 u. T-d in Betracht. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 73. 113. Jan. 1930. Berlin, Univ.) “ TROMEL.

B. GoBner und F. MuBgnug, Uber Davyn und seine Beziehungen zu Hauyn und 
Cancrinit. Durch Róntgenaufnahmen nach der Drehkrystalknethode wurde die Gitter
konstante von Davyn bestimmt. a =  12,80 A u. c =  5,35 A. Wahrscheinlichste 
Raumgruppe D \ h. Chem. Zus. wird ais 3 SiO^AlNa■ CaiSO^, CU) angenommen. Die 
gleichen Methoden ergeben fiir Cancrinit a =  12,60 A u. c =  5,18 A, u. dadurch wird 
die Ahnlichkeit der beiden Krystallartcn bestatigt. Die Beziehungen zum Hauyn 
u. die Móglichkeiten der isomorphen Yertretungen werden erórtert. (Ztschr. Kristallogr.,



1930. I. D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 2231

Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 52—60. Jan. 1930. Miinchen, 
Uniy.) T e o m e l .

H. Johansson, Yergleicliende Untersuchungen an AnthophyUit, Orammatit und 
Cummingtonit. Vf. berichtet iiber Analysen, goniometr., opt. u. róntgenograph. Unterss. 
der 3 Mineralien. Der Unterschied des rhomb. Anthophillits von den monoklinen 
Amphibolen ergibt sich durch die fehlende Zentrierung des Elementarkórpers. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 31—50. Jan. 1930. 
Reichsmuseum, Stockholm.) T r o MEL.

W . E itel, Uber den Natrongehalt der Feldspale. .ZusammenfassenderfeVortrag 
zur Pragę der Natur der Natronbeimengungen im Feldspat u. iiber dio Struktur der 
perthit. Systeme. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 10. 522— 28. Nov. 1929. Berlin-
Dahlem.) KLEVER.

Hermann Harrassowitz, Allit-{Bauxit)-Lagerstatten der Erde. Ais Allit (Bauxit 
der Technik) wird eine Gesteinsgruppe bezeichnet, dereń wesentlichster Bestandteil 
Tonerdehydrat ist. Daneben ist er gek. durch einen Geh. an S i02, Fe20 r„ T i02 u. H20 .  
Vf. unterscheidet zwei Hauptgruppen der Allite: die Trihydrallite u. Monóhydrallile. 
Erstere sind hauptsachlich in den Tropen verbreitet- u. aus Silicatgesteinen ent- 
standen, wobei entweder die Textur des Ausgangsgesteins vollstandig erhalten ge- 
blieben ist oder aber die Tonerde wird bei fortscbreitender Verwitterung 1. u. bildet 
mit Fe20 3-Hydraten an der Erdoberflache eine Anreicherungsrinde, ais Laterit. Ais 
Zwischenbldgg. treten die Siallite auf, dereń wichtigster Vertreter der Kaolinit ist. 
Die Monohydrallite (Bauxile im engeren Sinne) mussen ais ein Prod. der Paltung 
aus sialit. Rotlehmen angesehen werden. Dieselben sind durch einseitigen Druck 
u. hohere Temp. bei alkal. Ek. unter Bldg. von Monohydrallit entkieselt worden. 
Auch aus Trihydralliten kónnen durch Druck Monohydrallite entstehen. Die Haupt- 
vorkk. derselben liegen im mediterranen Gebiet, wo starkę tekton. Stórungen beob- 
achtet werden. Die Umwandlungen der Allitlagerstiitten nach ihrer Bldg. werden 
kurz besprochen. Die scheinbar so verschiedenen Ursachen des Freiwerdens der Ton
erde liegen darin, daB S i02 unter den herrschenden physikal.-chem. Bedingungen 
nur eine ganz schwache Saure darstellt u. erst unter hohem Druck u. Temp. eino starkę 
Saure wird. Infolgedessen wird S i02 im Bereich der Erdoberflache aus ihren urspriing- 
Uchen Bindungen in Freilieit gesetzt u. weggefuhrt u. tragt so zu der Bldg. der Allite 
bei. (Naturwiss. 17 . 928— 31. 2 9 /1 1 .1 9 2 9 . GieBen.) K l e v e r .

Jiro Sasaki, Die Bestimmung des Heliumgelialts einiger japanischer Mineralien.
II. (I. vgl. C. 1927. I. 1811.) Vf. findet: Konglomerat von Samarskit u. Golumbit 
( I s h ik a w a ) 0,0035%, Naegił (N a e g i ) 0,00051°/o, Ilmenit (K o r e a ) 0,000008°/0, 
Sphen ( I s h ik a w a ) 0,000098°/o, Rulil (M a y u y a m a ) 0,000000095% S e. Der Rutil 
u. der Ilmenit waren nicht, der Sphen schwach radioakt. Das Konglomerat aus 
Samarskit u. Columbit enthielt 4,0% t/3Os u. 0,036% Th02. (Buli. chem. Soc. Japan 
4- 111—12. 1929. Hongo, Tokyo; Inst. of Physical and Chem. Res.) K r u g e r .

[russ.] A. Smolin, Gumbejer Vorkommen von Wolfram. Swcrdlowsk: Geologisclies Komitee 
„Uralpoligraph“ 1929. (31 S.)

Alexander N. Winchell, Elcments of optical mineralogy. pt. 3: determinative tablcs. 2nd 
ed. New York: Wiley 1929. (204 S.) 8°. Lw. §4.50.

D. Organiście Chemie.
Lespieau und Bourguel, tlber einen Athylenerytlirit. Vff. haben den von L e s p i e a u  

(C. 1927. II. 553) beschriebenen reinen Acetylenerythrit (F. 114°) hydriert u. ais Kataly- 
sator kolloidale Pd-StarkeLsg. benutzt, weil diese nur zur Bldg. von cis-Athylenverbb. 
fuhrt (vgl. B o u r g u e l , C. 1930 .1 .1467). Ansatz: 8,92 g Acetylenerythrit in 300 ccm W.,
0,03 g Pd. Die H-Aufnahme erfolgte schnell u. horte nach Addition von 2 H plotzlieh 
auf. Nach Zusatz von CH3OH filtriert, im Vakuum bei 100° verdampft, krystallin. 
M. in Eg. gel., im Vakuum uber KOH verdunstet, auf Ton abgepreBt. Die Krystalle, 
F. 80—82°, waren reiner Alhylenerythrit, CH2< OH) • CH( OH) • CH: CH • CH( OH) • 
CH2(OH). — Darauf wurde der rohe, halbfeste, wahrscheinlich die beiden Stereoisomeren 
enthaltende Acetylenerythrit hydriert. Die H-Aufnahme erfolgte schwerer, weil vor- 
liandene Verunreinigungen den Katalysator liihmten, so daB dieser mehrfach erneuert 
werden muBte, u. hórte wieder nach Addition von 2 H auf. Das erhaltene Prod. 
krystallisierte nicht. — Der 1. c. beschriebene Acetylenerythritdimethylather, wahrsehein-
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lich auch aus 2 Stereoisomercn bestchend, vcrhielt sich, da er durch Dest. von Anti- 
katalysatoren befreit war, bei der Hydrierung genau wie der reine Acetylenerythrit. 
Der erhaltene fl. Athylenerythritdimethylather, CH2(OCH:))■ CH(OH)• CH: CH-CH(OH)- 
CH2(OCH3), zeigte Kp.5 151°, D .=3 1,0969, nD23 =  1,471, Md =  44,85 (ber. 45,01). — 
Zu bemerken ist nocli, daB bei den Hydricrungen immer ein wenig mehr ais die fiir
2 H bereclmete H-Menge absorbiert wird. Vielleieht hiilt das Pd etwas H zuriick. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 1 90 . 378—80. 10/2. 1930.) Lindenbaum .

Prafulla Chandra Ray und Susil Kumar Mitra, Syntkese von Verbindungen mit 
verlangerter Schwefelkette. Aus Trimethylenbromid u. alkoh. KSH entsteht ais Haupt- 
prod., wic bekannt, Dithiotrimethylenglykol, H S’[CH2]3-SH (I). Vff. haben gefunden, 
daB sich daneben eine 2. Verb. bildet, welchc nach Analyse u. Eigg. die Konst. IIS ■ 
[GH2]3-S-S-[CU„]3SII (II) besitzt u. wahrscheinlich durch partielie Oxydation von I 
entstanden ist. Vff. haben II wie folgt 7.u synthetisieren versucht: Sie haben das Di- 
acetylderiv. von I dargestellt, zum Monoacelylderiv. partiell verseift, dieses zum Diacetyl- 
deriv. non II oxydicrt u. letzteres verseift. Das erhaltene Prod. hatte annahernd 
dieselben Eigg. wic obige Verb. — Analog wurde vom Dithioathylenglykol aus die 
Verb. CIL/GO -S-[C//2]2-S-S-[GH.,}2-S-CO-CIl3 (III) synthetisiert, welche sich aber 
bei der alkal. Vcrseifung vóllig zersetzte.

V e r s u c h e. Hezamethylendisulfiddimercaptan, C0H14S4 (II). Trimethylenbromid 
mit 2 Moll. alkoh. KSH (dieses durch Sattigen von 14°/uig. alkoh. KOH mit H2S) 
umsetzen, I mit W.-Dampf iibertreiben, Riickstand mit verd. H2S04 ansauern, Ol 
in A. aufnelimen usw. Gelbe, bewegliche Fl., Kp.40 1 80°, Kp. 267° unter schwacher 
Zers., unangenehm riechend, unl. in W., wl. in A., sonst 11. Pb-Salz orangegelb, Hg11- 
Salz weiB. Bildet unl. Verbb. mit H gN02 u. HgCl2. — Diacetyldithiotrimethylenglykol, 
C;H,20 2S2. I mit 2 Teilen Acetanhydrid u. einigen Tropfen Pyridin kochen, bis eine 
Probe kein J mehr verbraucht (ca. 6 Stdn.), mit W. schiittcln, in A. aufnelimen. Heli 
citronengelbe Fl., K p.i0 178°, Kp. 255°, esterartig riechend, unl. in W., sonst sil. — 
Monoacetyldcrir., C5HJ0OS2. Voriges mit wss. KOH 18 Stdn. schiitteln, mit HC1 
neutralisieren, in A. aufnelimen, in C02-at dest. Hcllgelbc Fl., Kp.,10 115—116°, siiB, 
esterartig riechend, unl. in W., sonst sil., nicht sehr haltbar. Zeigt alle Mercaptaneigg. — 
Biacetylhezamelhylendisulfiddimercaptan, CIOH180 2S,t (nach II). Voriges in A. mit festem 
J schiitteln, DberscliuB mit Tliiosulfat entfernen, mit verd. Soda waschen. Bewegliche, 
gelbliche, charakterist. riechende Fl., unl. in W., sonst 11. Zers. sich unter at-Druck 
untcrhalb des Kp. — Das daraus mit h. I5%ig. KOH erhaltene II war nach den 
Analysen nicht vóllig rein, zeigte Kp. 258° u. die oben angegebenen Eigg. — Diacetyl- 
dithioathylenglykol, C0HI(;O2S2, Nadeln aus A., F. 60°. — Monoacetylderiv., C.,H8OS2, 
Kp.40 95—97°, esterartig riechend. — Diacetyltelranuithylendisulfiddimercaptan, 
C8Hu O,S4 (HI), farbloses Ol. (Journ. Indian, chem. Soe. 6. 865—69. 31/12. 1929. 
Calcutta, Univ.) L in d e n b a l o i .

P. van Romburgh, Decen-(2)-al-{l). Der Hauptbestandleil des atherischen Ols 
roi i Achasma Walang Val. Das iithcr. Ol aus den Blattern u. Wurzeln dieser javan. 
Pflanze wurde im Vakuum fraktioniert. Hauptfraktion war eine farblose Fl. von 
Kp.,3 104°, Kp. 229—231° u. der Zus. C10HlsO. D .1915 0,846, nD19 =  1,4538, Md =  
49,27 (ber. 47,87). Gab die Aldehydrkk., aber keine Farbung mit C(N02)4, trotz 
ungesatt. Natur (vgl. unten). Semicarbazon, CnH21ON3, Platten aus A.,* F. 162°. 
Oxydation mit alkal. KMn04 ergab Caprylsaure, C8Hi60 2, Kp. 234°, F. 13,5°; Ag-Salz, 
C8H150 2Ag; Anilid, F. 50°. Hydrierung in w. Essigester mit Pt verlief langsam u. 
lieferte unter Aufnahme von 2 H2 ais Hauplprod. Decanol, Kp. 228—231°; a-NaphlJiyl- 
urethan, Nadeln aus PAe., F. 70°. Dagegen wurde bei der Hydrierung mit P t0 2 in 
Essigester bei Raumtemp. nur 1 H2 aufgenommen u. ais Hauptprod. Decansiiure, 
Cl0H20O2, erhalten, F. 30,5°. Bei einem zweiten Vers. entstand daneben auch Decanal, 
Kp.15 99°; Semicarbazon, F- 99— 100°. Durch Oxydation mit O bis zur beendeten 
Absorption lieferte der Aldehyd eine Saure C10i?18O2, Kp.15 165°, F . 8°; Ag-Salz, 
C]0H17O2Ag. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proceedings 32. 1352— 54.
1929.) L in d e n b a u m .

J. Boeseken, J. van Krimpen und P. L. Blanken, Uber die katalytische Hydrie
rung von a- und fi-Elaostearinsaure unter dem Einflufl von Nickel. Die in einer friihercn 
Mitt. (vgl. C. 1928 . I. 181) beschriebenc Hydrierung von u.-Elaostearinmureaihyle$ter 
wird mit vcrbesserten App. wiederholt. AuBerdcm wird die Hydrierung von chines. 
Holzol u. von fS-Elaostearinmureathylester untersucht. — Der Athylester der a-Elao- 
stearinsaure wird in der iibliehen Weise aus der Saure gewonnen u. im Kathoden-
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vakuum fraktioniert. Hydriert wurde zunachst eine mittlere Fraktion, Kp.Vak. 169 bis 
170,5°, nu15 =  1,5043 in einem gut yerschlossenen rotierenden Autoklaven mit der 
fur 2 Doppelbindungen bereohneten Menge Wasserstoff in Ggw. yon Nickelkataly- 
sator. Die Temp. wurde schnell auf 150—160° gebraclit, die Wasserstoffaufnahme 
war nach 2 Stdn. beendet. Das Rk.- Prod. zeigte JZ. 76,8, statt 82,6 fiir eine Doppel- 
bindung. Dureh Verseifung wurde eme Saure von wenig konstantom F. 46—48° 
erhalten, offenbar Gemisoh von Stearinsaure mit einer weniger gesatt. Saure. Nach 
diesen wenig befriedigenden Resultaten wurde chines. Holzol auf dieselbe Weise hydriert; 
eine zweito Probe war mit einem aktiveren Katalysator in einer Stde. hydriert. Das 
nach dem Verseifen isolierte Sauregemiseh zeigte F. 52,5°, JZ. 71,0. Anseheinend ist 
yiel Stearinsaure yorhanden. Das Linolsiiure, Oleinsaure u. Stearinsaure enthaltende 
Gemisoh wurde dureh Umkrystallisieren aus Chlf. in drei Fraktionen zerlegt: 54—56°, 
JZ. 51,7; 53°, JZ. 62,6; 36°, JZ. 89,9. Die letztere Fraktion gab nach dem Um
krystallisieren eine Saure, F. 38°, JZ. 88,1, wonach immer noch etwas Stearinsaure 
yorhanden zu sein scheint. Dio Silure gibt keine Schmelzpunktsdepression mit einer 
Probe einer ungesatt. Saure, C18HM0 2, Heptadecen-{10)-carbonsMire.-(l) (AI1'ri-Elaidin- 
saure), die BERTRAM (Dissertat-. Delft [1928]. 155, vgl. auch C. 1928. II. 1782) aus 
Rintertalg („premier-jus“ ) zuerst isolierte, u. der er den Namen Vaccensdure (acide 
vaccenięue) gab, die bei 37,1° sehmilzt u. 5°/„ Stearinsaure enthalten soli. Vaccen- 
saure, nu70 =  1,4407; Siiure des Vf., nn70 =  1,44 32. — Hierauf wurde ein anderer, 
nach den Angaben von W. D. COHEN konstruierter App. bei der Hydriorimg angewandt 
(Abbildung u. genaue Beschreibung im Original). Der App. kann sieh in der' Min. 
mit einer Geschwindigkeit von mehr ais 10 000 Touren drehen, wodurch der Wasser
stoff mit groBer Geschwindigkeit in dio FI. geschleudert u. gleichzeitig sehr gut mit 
ihr yermischt wird. — Vorverss.. mit chines. Holzol zeigten, daB nach Absorption 
eines Mol. Wasserstoffs das Rk.-Prod. die erwarteten Eigg. zeigte: nu15 =  1,4971, 
JZ. (WlJS) 126 statt 172,2 fiir 2 Doppelbindungen, es war also noch ein konjugiertes 
System yorhanden. — Darauf wurde reiner a-Eliiostearinsaureathylester hydriert. 
u. zwar wurde von 130,5 g des Esters mit 10 1 H., bei 15° eine Doppelbindung hydriert. 
Mit 4 g Katalysator bei 175° war die Rk. in 10 Min. beendet. Das Prod. zeigte nn15 =  
1,4746. Dureh Verseifen wurde eino Siiure, C1SH320 2, erhalten mit der JZ. (WlJS) 109 
statt 180. Nach der Dest. im Kathodenyakuum wurde sie fest, F. 28—29°, nn15 =
1,4639. Dureh Ozonisation entstanden ais Hauptspaltungsprodd. Caprwisaure u. 
Sebacinsdure; der dureh lTydrogenierung erhaltene Ępter ist demnach der Atliylester 
der Heptadecadien-(9,ll)-carbonsdure-(l). — (S-Elaostearinsaure wurde aus a-Eliio- 
stearinsiiiire mit Jod nach Ma q u e n n e  (Compt. rend. Aead. Sciences 135 [1902], 
696) erhalten. Aus dor sehr reinen Siiure, F. 68°, wurde der Atliylester mit salzsaure- 
haltigem A. gewonnen, bei der Fraktionierung im Kathodenyakuum war der Kp.yak. 
170°, fast konstant. Er wurde in Ggw. yon Nickel hydriert. Das Rk.-Prod. zeigte
D ..,15 =  0,8935; ni>15 =  1,4723. Nach dem Verseifen wurde eine Linolsiiure erhalten 
vom F. 25°, JZ. (W ijs) 101,2 (etwas Stearinsaure zugegen), die offenbar ident. mit 
der Hoptadecadien-(9,ll)-carbonsaure-(l) ist, JZ. 101,2 (etwas Stearinsaure yorhanden). 
Bei Wiederholung des Vers. wurde ein Prod. erhalten, nu15 =  1,4594, JZ. (WlJS) 75,2. 
Nach Verseifung dieses Esters zeigte die entstandene Siiure F. ca. 35°. Die Misch- 
probe mit der aus cc-Eliiostearinsiiure erhaltenen Saure gab keine Depression, es lag 
a)lso Vaecensaure vor. Bei der Red. des /?-Elaostearinsaureesters bilden sich also die- 
selben Linolsaure- u. Oleinsaureester wie bei der Red. des a-Eliiostearinsaureesters. 
Da die Hydrierung nach der T H iE L E schen Regel verlauft, d. h . der Wasserstoff sich 
an die 9- u. 14-Kohlenstoffatome bindet, so kónnte man daraus schlieBen, daB der 
mittlere Teil des ungesatt. Systems yon a- u. /?-Eliiostearinsiiure ident. waren. Jedoch 
bringt die Addition der beiden ersten Wasserstoffatome an die beiden Enden des kon- 
jugierten Systems von 6 Atomen einen Weehsel der Lage der beiden zuruckbleibenden 
Doppelbindungen hervor, so daB das ganze ungesatt. System umgewandelt wird, u. 
man nichts mehr iiber die Konst. des Ausgangsstoffs sagen kann. — Die Methode 
B e r t r a m s  (1. c.) zur Best. der gesatt. Siiuren in einem Gemisoh gesatt. u. ungesatt. 
Fettsiiuren hat offenbar den Fehler, daB ein Teil der gesatt. Siiuren bei der unvoll- 
kommenen Estraktion mit PAe. yerloren geht. Vf. yerbessert die Methode deshalb, 
indem die Siiurelsg. zunaehst bis zum F . der Fettsauren erhitzt u. erst dann mit PAe. 
extrahiert wird. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 247-—56. 15/2. 1930. Delft.) F i e d l e r .

Panchanan Neogi und Susil Kumar Mitra, TJntersuchungen iiber geometrische 
Umlagerung. I .  Rcsmianzreakticmen. (Vgl. N e o g i  u . M ita rb e ite r , C. 192Ś. II. 1428.)
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Die 1. c. beschriebenen Yerss. mit Maleinsaure wurden wiederholt u. die Befunde be- 
statigt. Versetzt man eine Lsg. der Saure mit gefalltem Mn02, erhitzt auf 70° u. leitet 
nun S 0 2 ein, so bildet sich keine Fumarsaure. Ersatz von Mn02 durch Fe(0H )3 ist wir- 
kungslos. MnS04, MnS04 +  S 0 2, MnS20 6 oder H2S20 6 bewirken keine Umlagerung 
der Maleinsaure. Gibt man zur wss. Lsg. letzterer S03-Krystalle, so bildet sich 
trotz starker Erwarmung keine Fumarsaure, auch wenn man noch einige Zeit auf 
70° erwarmt. — Lsg. yon 3,5 g Maleinsauremethylester in 25 ccm absol. A. -f- 
25 ccm W. mit 5 g MnO„ yersetzt, S 02 bis zur klaren Lsg. eingeleitet. Erhalten 30 bis 
32°10 Fumarsaumnethylester, aus A., I 1. 101—102°. Ebenso gelingt die Umwandlung 
der Athylester. — Cilraconsa.ure wurde durch Mn02 +  S02 in wss. Lsg. (Selbst- 
erwarmung auf 65—70°) zu 20%, bei 100° zu 25% in Mesaconsaure, F. 202°, umgelagert.
— Verss., ól- oder Erucasaure so umzulagern, waren negatiy. — Aus den Verss. geht 
iieryor, daB die Umlagerungen nur i n m i t t e n  der Rk. Mn02 +  S 02 eintreren, 
daB also eine chem. Rk. katalyt. eine geometr. Umlagerung bewirken kann. Diese 
Rkk., welche ganzlich yerschieden von den sog. „induzierten Rkk.“ sind, nennen 
Vff. , ,R e s o n a n z r k k Zu ihrcr Erklarung laBt sich yorlaufig nur sagen, daB die bei 
gewissen spezif. exotherm. Rkk. frei werdende Energie, geometr. Umlagerung durch 
Aktiyierung des labilen Isomeren yerursachen kann. (Journ. Indian chem. Soe. 6 . 
969—73. 31/12. 1929. Calcutta, Presid. Coli.) Lindenbattm.

L. Haskelberg, Untersuchungen uber die Darslellung von Glycerinesłern der Amino- 
sauren. (Ygl. C. 1929. II. 1524. 1930. I. 34.) VeranlaBt durch die Arbeit yon B k ig l 
u. Mitarbeitern (C. 1930- I. 670), teilt Vf. die folgenden Unterss. mit. Da das friiher 
(1. c.) angegebene Verf. zur Synthese yon Monoaminosaureestern des Olycerins keine 
reinen Verbb. u. auch schlechte Ausbeuten liefert, wollte Vf. den Brenztraubensaure- 
glycerinester darstellen, um uber dessen Oxim zum Aminosaureester zu gelangen. 
Gemisch yon Brenztraubensaure u. absol. Glycerin 3—4 Stdn. auf 105—110° erhitzt, 
dabei gebildetes W. stśindig abdest., im Vakuum fraktioniert. Fraktion 100—125° 
(6 mm) krystallisierte teilweise. Durch Absaugen getrennt (Ól ygl. unten). Krystalle 
zeigten nach Umkrystallisieren F. 83,5°. Sie sind 1. in A. u. A., besitzen kein OH, re- 
agieren nicht mit NH2OH in absol. A. u. sind nach Analyse u. Eigg. der Acetalbrenz- 
traubensaureester des Glycerins (I). Die Verb. reagiert mit Phenylhydrazin in 60%ig. A. 
nicht sofort, sondern erst bei langerem Stehen oder 15 Min. langem Erliitzen, u. zwar 
unter Lsg. u. darauf Ausscheidung yon derben Rhomboedem, F. 156°, welche nach 
ihrer Zus. Formel II oder HI besitzen konnen. — Obiges Ol zeigte bei nochmaliger

CHj-O—CO CH2-O k CH2-0-CO-C. CII3
I C H - O  I I I C H  • O CH3 Óh ■ OH N -N H -C aH5

ĆH2.0"" ’ 3 ĆH j-O ^ CO-NH-NH-CaH5 CH2-OH II I
pyr . o . n n . p o . ni-T Dest. Kp.10 118—119° u. besitzt nach Analyse u. Eigg.
i 2’ ’ ’ 3 Formel IV. Es reagiert leicht mit NH2OH u. Phenyl-

IY ĆH-^ hydrazin. Das Oxim, F. 119,5°, ist 11. in W. mit saurer
Att X  Rk., gibt m it FeCl3 Rotfarbimg u. bildet ein Tribenzoyl-

2 deriv., F. 110°, 1. in h. W. Das Phenylhydrazon, F. 114°,
ist isomer nut II oder HI. — Die Synthese von Monoaminosaureestern des Glycerins 
ist Vf. auf folgendem Wege gelungen: Yeresterung des Acetonglycerins mit einer 
a-Halogenfettsaure, Uberfiihrung des Esters mittels NaNO, in den entsprechenden 
a-Oximinosaurester, Abspaltung des Acetonrestes u. Red. der Oximinogruppe. Ent- 
sprechend der Konst. des Acetonglycerins muB sich die Esterfunktion in a befinden. 
Beispiel: a-Brompropionsdureester des Acetonglycerins, Kp,10 138°, 11. auBer in W. 
a.-Oximinopropimsaureester des Acetonglycerins, F. 43°, unl. in W. <x-Oximinopropion- 
sdureester des Glycerins, F. 118—118,5°, yerschieden yon obigem Oxim aus IV; schwache 
Farbung mit FeCl3; Tribenzoylderiv., F. 79°. cL-Aminopropionsdureester des Glycerins; 
Pikrat, F. 265° (Zers.). (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 270—72. 27/1. 1930.) Lb.

J. Decombe, Uberfiihrung der fi-Ketonsaureester in die f)-Aminosaureester. Die 
Oxime oder Azine der fi-Ketonsaureester werden durch katalyt. aktiyierten H oder Al- 
Amalgam nicht reduziert. Dagegen lassen sich die Acetyl- u. Benzoylhydrazone jener 
Ester durch Al-Amalgam (3-faehe berechnete Menge) reduzieren u. liefern mit ca. 50% 
Ausbeute die P-Aminosaureester, R-CH(NH2)-CH2-C02C2H5. Die Acetylhydrazmie des 
Acetyl- u. Propionylessigesters konnen in alkoh. Lsg. leicht dargestellt werden u. zeigen 
FF. 90 u. 93°. Dagegen lassen sich die folgenden Glieder nicht rein isolieren. So 
lieferte Butyrylessigester ein langsam u. nur teilweise krystallisierendes Ol, aus welchem
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Krystalle von F. 206° (aus W.) isoliert wurden, stimmend auf C8H10ON2, anscheinend 
Propylpyrazolon. Trotzdem kann man den fi-Aminocapronsdureester leicht erhalten, 
wenn man das aus Butyrylessigester u. Acetylhydrazin in A. bereitete Rk.-Gemisch 
nach 24 Stdn. mit Al-Amalgam behandelt. Dieses Verf. empfiehlt sich auch fur die 
in reiner Form nieht isolierbaren Benzoylhydrazonc. Die so gewonnenen Prodd. zeigen 
allerdings weniger scharfe Kpp. ais die aus den Acetylhydrazonen dargestellten u. miissen 
iiber die Oxalate gereinigt werden. Letztere fallen sofort aus, wenn man die Basen 
mit einer aceton. Oxalsaurelsg. Tersetzt, u. werden in wss. Lsg. mittels uberschussigen 
K 2C03 zerlegt. Ausbeute jedoch maBig. — (S-Aminobuttersdureester, Kp.20 82°. Ghloro- 
platinat. Neutrales Oxalat, F. 88—90°. Phenylhamstoff, F. 110°. — ji-Aminocapron- 
sdureester, Kp.25 102—104°. Ghloroplatinat. Neutrales Oxalat, Zers. beim Erhitzen. 
Phenylhamstoff, F. 76°. — f)-Aminocaprylsdureester, Kp.25 132—133°. Ghloroplatinat. 
Neutrales Omlat, Zers. beim Erhitzen. Phenylhamstoff, F. 114°. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 190. 268—70. 27/1. 1930.) Lindenbaum .

Fritz Micheel und Hertha Micheel. Zur Kenntnis der Konfiguration der a- und 
P-Formen in der Zuckerreihe. In der Umsetzung von Acetohalogenzuckern mit Tri- 
meihylamin (I) seheint ein Verf. gefunden zu sein, festzustellen, bei weleher der beiden 
Formen des Zuckers die Hydroxyle am Cj- u. C2-Atom in cis- u. bei weleher sie in trans- 
Stellung stehen, u. zwar derart, daB bei der cis-Konfiguration Rk. mit Trimethylamin 
eintritt, bei der ir<ms-Konfiguration dagegen nieht. Die Bezeichnung a- u. /?- wird 
von Vff. stets im Sinne H u d s o n s  (Journ. Amer. chem. Soc. 31 [1909]. 72) gebraucht. —  
ct-Acetobromglucose u. a-Acetobromgalalctose, bei denen die Substituenten am Cj- u. C2- 
Atom auf Grund fruherer Unterss. in cis-Stellung stehen, reagieren mit I unter Bldg. 
ąuaternarer Basen, die <ra»s-Verbb. sind. Ein <ra?is-Deriv. der Glueose: 1-Chlor- 
2-[trichloracetyl]-3,4,6-triacetyl-fl-glucose reagiert dagegen nieht mit I. Ebenso ver- 
halten sich Acelochlor-<x.-d-mannose, Acelobront-cn-d-mannose u. Acetobrom-u.-1-rhamnose, 
dio demnaeh ebenfalls dem trans-Typ angehóren. Fiir oi-d-Mannose ergibt sich also 
Formel II, fiir u.-d-Jłhamnose HI. Eine cis-Yerb. der Mannose (/9-Acetochlormannose) 
konnte durch Umsctzen der a-Acetobrommannose (IY) mit AgCl nieht erhalten werden. 
Bei der Einw. von I auf IV erhielt man geringe Mengen einer Tetracetyhnannose. — 
Aus Acetobrom-P-l-arabinose ([a]c =  +283°) V erhielt man mit I das \Triacetyl-l-ara- 
biiwsido]-trimethylammoniumbromid, (£a]n =  +27°) (VI). V ist also ais cis-Form auf- 
zufassen, die in die Jrarw-Form VI ubergeht. Bei den beiden Acetochlorfructosen reagiert 
die positiv drehende ([a]n =  +45°) schnell, jedoch ist das ąuaterniire Salz nieht be- 
standig, die negativdrehende ([a]n =  —160°) dagegen garnicht. Fur die a-Form (+45°) 
ergibt sich demnaeh Formel VII (cis), fiir die /3-Form Formel VJULL (trans). Die nach 
diesen Unterss. sich ergebenden Formelbilder fiir die a- u. ^-Formen stimmen mit 
denen von H a w o r t h  u. mit denen aus den BÓESEKENschen Leitfahigkeitsmessungen 
iiberein, mit Ausnahme der Gruppo Mannose- Rliamnose (s. Original).
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V e r s u c h e. Einw. von I auf a-Acetobromglucose verlauft wae friiher beschriebon, 

es wurde jedoch haufig eine geringe Menge Tetracetylglucoseen <1,2>, F. 61—62°, [a]n18 =  
31,61° (Chlf.) beobachtet. — Die Einw. von wasserfreiem I auf a-Acetochlor-mannose 

wurde unter yerschiedenen Bedingungen Versucht: in abs. A., in Bzl., in Bzl.-A. 1: 1,



2236 D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 1930. I.

ohne Losungsm., bei Zimmertemp. u. im Bombenrohr bis zu 100°. Es konnte keine 
• Umsetzung beobachtet werden. — Kryst. Acetobrom-mannose, Ci^HjgOgBr, F. 48—50°, 
[a]D19 =  +122,1° (Chlf.), gibt ebenfails keine Umsetzung mit I. — Aus den athcr. 
Lsgg. des vorhergehenden Versuchs krystallisiert eine Substanz, die FEHLINGsche 
Lsg. red., kein Br verbraucht u. der Bruttozus. nach einer 2,3,4,6 ( ‘!)-Tetracetylmannose, 
CmH20O10, F . 159—160°, [<x]d18 =  —24,2° (Chlf.) entspricht. — l-Chlor-2-[trichlor- 
acetyl]-3,4,6-triacelyl-(3-glucose gibt in Bzl. mit abs. I keine Umsetzung. In abs.
A.-abs. Bzl. (1: l)mit abs. I wurde der Trichloracetylrest abgespalten u. eine
l-f)-Chlor-3,4,6-triacetylglucose ([cc]d18 =  +40,5°) erhalten, die sieh zur a-Form iso- 
merisiert u. zum reinen (i-Glucosidotrimethylammoniumchlorid, F. 175—176°, [cc]d18 
=  +5,4° (W.) umsetzt. — Acetobromarabinose wird zu einem Gemisch von gleichen 
Teilen Bzl., abs. A. u. abs. I gegeben. Nach 1-stdg. Schiitteln gel., blieb bei Zimmer
temp. stehen; im Vakuum eingedampft, mehrmals mit Chlf. aufgenommen u. ab- 
gedampft, Riickstand kryst. beim Verreiben mit Dioxan, das jedoch von den 
Krystallen ais Krystallfl. festgehalten wurde; aus n-Butanol krystallisiert ohne 
Losungsm. in langen yerfilzten Nadeln, auBerst hygroskop. [Triacetyl-l-arabinosido]- 
trimcthylammoniumbromid, Cl.lH210 7NBr, [cc]d17 =  +  27,6° (W.). — Einw. von I auf 
Acetobrom-l-rhamnose erfolgte nicht. — a-Acetochlorfrucłose reagiert unter den ubHchen 
Bedingungen zu heftig, daher wurde die Bzl.-Lsg. des Zuckers auf —10° gekiihlt, mit 
abs. I uberschichtet u. auf 0° erwarmt. Farblose Lsg. schied allmahlich Krystalle 
ab, die wohl sicher das gesuchte [Tetracetylfructosido^-trimethylammoniumchlorid sind, 
aber wegen ilirer groBen Zersetzlichkeit nicht genauer untersucht werden konnten. — 
I wirkt. dagegen nicht auf /3-Acetochlorfrucłose ein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
3S6—93. 5/2. 1930. Gottingen, Univ.) M ic h e e l .

Ioan Tanasescu und Eugene Macovsliy, Photochemische Reaktionen in der Reihe 
der o-Nitrobenzylidenacetale. IV. Tri-[o-nitrobenzylideri]-mannit. (III. vgl. C. 1930.
I. 972.) Wenn man anuimmt, daB der Aldehyd nur mit benachbarten OH-Gruppen 
reagiert, so kann der Tri-[o-nitrobenzyliden]-mannit theoret. in einer Anzahl von Stereo- 
isomeren auftreten. Dazu wurden noch Strukturisomere kommen, wenn sich der 
Aldehyd auch mit nicht benachbarten OH-Gruppen kondensiert. Nach den Verss. 
der Vff. scheinen sich 2 Formen zu bilden, eine kryptokrystalline (F. unscharf 75°) 
u. eine yiscose, welcli letztere dureh Umlósen aus sd. A. in erstere ubergeht. Keines 
von beiden Prodd. scheint jedoch einheitlich, sondern jedes ein Gemisch beider Formen 
zu sein, in dem die eine oder andere vorhcrrscht. Je nachdem man mit H;SO., oder 
HC1 kondensiert, bildet sich mehr von der festen oder viscosen Form. Auffallend 
ist der niedrige F. im Vergleieh zu den Acetalen anderer Polyole. Der Verb. wird — 
entsprechend der Konfiguration des Mannits — vorliiufig Formel I zugesehrieben. — 
Unter der Wrkg. des Lichtes erleiden nur 2 Acetalgruppen von I eine Isomerisierung, 
denn das Rk.-Prod. bildet ein Dibenzoylderiv., u. nach der Hydrolyse mit sd. HNOs 
(1: 1 Vol.) liiBt sich mittels der Indigork. o-Nitrobenzaldehyd nachweisen. I verhalt 
sich also gegen Licht wie die analogen Acetale des Pentaerythrits u. Erythrits (fruhere 
Mitt.). Beide Formen von I liefern dasselbe Photoisomerisierungsprod., welchem Vff. 
Torlaufig Formel II ertcilen. Die Verseifung desselben zum 3,4-[o-Nitrobenzyliden]- 
mannit ist noeh nicht gelungen, weil auch die mittlere Aeetalgruppe gegen die ver- 
seifende Wrkg. verd. Alkalien sehr empfindlich ist.

H2C - 0 ^ OH
1> C II.C GH ,.N 0 2 h 2c - o

H - Ó - 0

0 -

II H - C —O'

-| >CH' C“H4' N° 2 H -ę-O ^cH -C JI.-N O ,
C - H  (T- !  7
j _  OH 1-i-r

o,n .c.h, hc< 0 _ ÓHi o h .o.h . . Ł < ° - * - h
0112

V e r  s u c h e .  Tri-[o-nitrobenzylide7i]-mannit, C27H230 12N3 (I)." 1. Lsg. von 10 g 
Mannit in 50 ccm H2S 04 (1: 1 Vol.j mit 25 g o-Nitrobenzaldehyd yersetzen, 24 Stdn. 
unter haufigem Schiitteln stehen lassen, Prod. (kompakte Kugel u. Flocken) mehrfach 
aus A. umkrystallisieren, 2. In ein Gemisch von 6 g Mannit u. 15 g Aldehyd bei 120° 
1V* Stdn. HC1 leiten, mit A. u. W. waschen, 24 Stdn. mit W. unter ófterem Knetcn der 
viscosen M. stehen lassen, mehrfach aus A. umkrystallisieren. WeiB, kryptokrystallin.,
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F. 75° nach. Erweichen, nach nur einmaligem Umkrystallisieren viscos, dann langsam 
zu griinlicher, sproder M. erstarrend. — Isomere Verb. (II). Filtrierte
Lsg. von I in Bzl. belichten. Schon nach einigen Stdn. tiefe Grunfarbung, spater weiBer, 
an den Wanden haftender Nd. u. Farbumsehlag nach gelb. Nach 1 bis mehreren Tagen 
(je nach der Lichtstarke) kochen, tiefgriine Lsg. vom Harz abgiefien, ausfallenden Nd. 
nochmals aus Bzl. umkrystallisieren. Fast weiB, F. 120° nach Sintern. — Dibenzoyl- 
deriv., C41H310 14N3. Mit CęH5 -COCI u. 20%ig. KOH 10 Min. schiitteln, dann ebenso 
mit W., viscose Kugeln mit W. stehen lassen. Cremefarbige Flocken aus A., F. 90° 
(Zers.), durch Rciben auBerst elektr. (Buli. Soe. chim. France [4] 47. 86—93. Jan. 
1930. Cluj, Univ.) Łindenbaum .

Fritz Micheel, Die Konfiguration der Digitozose. Bisher wurde der Digitozose 
nach K ilia n i Formel I zugeschrieben, u. die aus der Anhydrodigitoxose (Digitoxoseen) 
(H) von WlNDAUS u. SCHWARTE erlialtene Methylpentose ais l-AUromethylose an- 
gesproehen. Diese wurde jedoch von F re tjd en b erg  u. R a sch ig  (C. 1 9 2 9 . I. 1923) 
synthetisiert u. stimmte in ihren Daten u. denen ihres Phenylosazons nicht mit der 
aus H erhaltenen Verb. iiberein. Bei der vom Vf. durchgefiihrten Nachpriifung des 
Konst.-Beweises von I u. H ergab sieh, daB I eine Aldose ist (Titration nach W ill-  
STATTER-ScHTTDEL); das C2-Atom tragt keine OH-Gruppe, da I nur ein Phenyl- 
hydrazon, kein Phenylosazon bildet. Durch Oxydation mit Ag20  erhalt man Essig- 
saure, mit Chromsaure-Eg. Acetaldehyd: Vorhandensein einer CH3-Gruppe. Oxydiert 
man mit verd. H N 03, so erhalt man Mesoweinsaure, identifiziert ais Dimethylester, u. 
eine a,fi-Dioxyglu(arsdure (HI), deren krystallisiertes Diamid hergestellt wurde. I ist 
also eine 2,6-Desoxyaldohexose mit n. Kette, deren Hydroxyle am C3- u. C4-Atom in 
cis-Stellung stehen. — Bei der Aufsprengung der Doppelbindung von n  mit Ozon 
erhalt man eine Melhyltetrose, charakterisiert ais p-Bromphenylosazon (IV). Durch 
Anlagerung von W. an n  konnte I zuriickgewonnen werden. IV vom F. 160—161° 
war nicht ident. mit einem von V o to ć ek  aus d-Lyxomethylose (V) erhaltenen p-Brom
phenylosazon vom F. 143—144°; fiir die Methyltetrose aus U  sehied also die Kon
figuration von V, sowie d-Xylomełhylose (VI) u. ihrer Antipoden aus. Die Arabo- 
methylose (VH) u. ihr Enantiostereomeres kamen auch nicht in Frage, da in I die OH- 
Gruppen am C3- u. C4-Atom in cis-Stellung stehen. Fiir die Methyltetrose aus I blieb 
also nur noch V]H u. das Spiegelbild, d- oder ł- Ribomełhylose iibrig. Zur Entscheidung 
daruber wurden die der Gruppe VH u. VHI gemeinsamen Osazone aus d- u. 1-Arabo- 
methylose dargestellt. Die Z-Form IX erhalt man durch Ozonspaltung des Diacetyl- 
l-rhamnals. Um zur cZ-Form zu gelangen, geht man von der d-Olucomethylose nach 
E. F isc h e r  u . Zach aus, fuhrt diese in die Acelobromverb. iiber, diese mit Zn-Staub-Eg. 
in das Diacetyl-d-rhamnal, aus dem man durch Ozonspaltung u. Verseifung d-Arabo- 
metliylose (VJ1) erhalt. Bei einer Gegoniibcratcllung aller jetzt bekannten Phenyl- 
osazone u. p-Bromphenylosazone der Methyltetrosen zeigt sieh, daB die der Methyl
tetrose aus I ident. sind mit denen aus Vn. I kommt also das Formelbild X u. H das 
von XI zu. Dio aus II sieh ergebende Methylpentose hat demnach Formel XII einer 
d-Allomeihyłose.
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V e r s u c h e .  Durch Erhitzen yon Digitozose (I) mit Phenylhydrazin, Eg. u. W. 

im sd. Wasserbade erhalt man in schwach gelb gefarbten Krystallen: Digitoxosephenyl- 
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hydrazoji, Ci2H180 3N2,1'1. 204—209°, [a]D18 =  +215° (A : Pyr. 1:1).  — O x y d a t i o n  
von I mit H N 03 (D. 1,2) nach K lL IA N I gibt mesoiceinsaures Ca u. dioxyglutarsaures Ca. 
Mesoweinsaure mit 5°/0ig. abs.-methylalkoh. HC1 6 Stdn. am RiickfluB gekocht, mit 
Ag2C03 neutrahsiert, eingedampft. Krystallisierter Mesoiccinsauredimclhylesier, F. 112°. 
Mischungs-F. mit dem gleichen Ester aus Mesoweinsaure (KAHLBAUM) ebenfałls F. 112°.
— Dio nach K lLIA N I aus dem Ca-Salz gewonneno u.,fi-Dioxyglularsaure (ging bei 
langem Stelien nicht in ihr krystallin. Lacton iiber) wurde mit 1 °/0ig. abs.-methylalkoh. 
HC1 6 Stdn. am RiickfluB gekocht, mit Ag2C03 neutrałisiert, filtriert, eingedampft. 
Der Ester krystallisiert nicht u. wurde in abs. Methanol gel., bei 0° mit trockenem 
Ammoniak gesatt., 38 Stdn. bei Zimmertemp. aufbewahrt, eingedampft, in abs. A. 
gel.: a,(3-bioxyglularsdurtdiamid, C5H10O4N2, lange Nadeln, F. 152—153°, [a]n =
—43,0° (W.). — Das bei der Oxydation von I mit Ag20  erhaltene Silberacetat, C2H30 2Ag, 
wurde aus W. umkrystallisicrt. — I wurde mit 50°/oig. Essigsaure gekocht u. bei tropfen- 
weiser Zugabe von Chronis&ure in Eg. in auf 0° gekiihlte, mit W. beschickte Vorlage 
dest., starker Geruch nach Acetaldehyd, auf Zusatz yon Jod u. NaOH Abscheidung 
von Jodoform. — Die Abspaltung des Digitoxoseeii$<.l,2y (O) aus Digitoxin u. Gilozin 
wurde nach CLOETTA im Sublimationsapp. bei 260—270° u. 0,02—0,5 mm vor- 
genommen. Umkryst. aus Toluol, dann aus Toluol-Bzn. (1 :1), lange, weiBe Nadeln, 
F. 118,5— 119,5°, [cc]d19 =  +323° (W.). Aueh in reinstem Zustand langsame Zers. im 
Dunkcln im Vakuumexsiccator. — DL in W. gel., bei 0° mit 1-n. Benzopersaurelsg. in 
Chlf. (0,164 g akt. Sauerstoff enthaltend) 1 Stde. geschiittelt, weitere 2 Stdn. bei 
Zimmertemp. geschiittelt, im Scheidetriehter getrennt, mit W. gewaschen, Eindampfen 
der wss. Lsg. im Vakuum, farbloser Sirup, krystallisiert mit Essigester, aus abs. A.
d-Allomethylose (XII), F. 146°, [oc]d18 =  —12,0° (nach 30 Sek.) — >----- 1,0° (nach
85 Min. in W.). — Die Chlf.-Lsg. gab eine 2. krystall. Substanz, wahrscheinlich ein 
Benzoat von XII, F . 105°, [oc]d19 =  —19,9° (50°/oig. A.). — XII gab mit Phenylhydrazin 
wie iiblich behandelt d-Allomethylosephenylosazon, F . 182—183°, [a]n17 =  —72,3° 
(Pyr.: A., 2: 3). — II mit Pyridin u. Essigsaureanhydrid acetyliert, Diacetyldigitoxoseen- 
<i,2>, C10H14O5, F . 47—50°, [a]D19 =  +387° (Chlf.), farblose Nadeln. — In Eg.-Lsg. 
des Acetats wurdo unter Kuhlung Ozon 35 Min. eingeleitet, zu der mit yiel A. ver- 
setzten Lsg. Zn-Staub in Portionen gegeben, erwarmt, 1 Stde. am RiickfluB gekocht, 
yon Zn-Salzcn abgesaugt, mit A. u. dieser mit NaHC03-Lsg. gewaschen, im Vakuum 
eingedampft. Der Sirup, Diacetyl-d-ribomethylose reduziert F e h l in g  stark, etwa +  43° 
(Chlf.), wurde mit 1l20-n. HC1 3 Stdn. zur V e r s e i f u n g  am RiickfluB gekocht, ein- 
geengt, mit p-Bromphenylhydrazin in 50°/0ig. Essigsaure u. kryst. Na-Acetat 1 Stde. im 
Dampfbade erhitzt. Rotgelbe Krystalle des p-Bromphenylosazons der d-Ribomethylose 
aus Bzl., C17H180 2N4Br2, F. 160—161°, [a]c18 =  ±0°. — Misch-F. mit dem p-Brom- 
phenylosazon von VII keine Depression. —  Der aus Diacetyldigitoxoseen durch Ozo- 
nisiercn u. Verscifen erhaltene Zuekersirup gibt mit Phenylhydrazin hellgelbe Krystall- 
nadeln, d- Ribomethylosephenylosazon, C,7H20O2N4, F. 173—174°, [cc]d17 =  —63,2° 
(Pyr.: A., 2: 3). Misch.-F. mit Osazon von 1-Arabomethylose 150—153°, mit dem von 
VII keine Depression. — JJei 24-std. Schiitteln yon II in 1/10-n. H ,S04 mit A. erhielt 
man nach dem Trennen u. Eindampfen einen beim Impfen mit I krystallisierenden Sirup. 
Nach Losen in Methanol u. Zugabe von viel A., farblose Krystalle, F. 105—106°, Misch.- 
F. mit I (F. 105—106°) keine Depression, [a]D17 =  +39,2° (Methanol), I gab +38,1°. — 
Diacetyl-l-rhamnal nach BERGMANN u . SCHOTTE in Eg. unter Kuhlung mit Ozon 
behandelt, wie oben aufgearbeitet, mit p-Bromphenylhydrazin behandelt, dunkel- 
gelbe Krystalle aus Bzl. vom p-Bromphenylosazon der l-Arabometliylose, C1?H180 2N4Br2, 
F. 160—161°. [<x]D17 =  ± 0°. Phenylosazon der l-Arabomethylose, C17H20b„N4, F. 172 
bis 174°, [cc]d17 =  +66,0° (Pyr.: A. 2: 3), hellgelbe Nadeln aus Bzl.' — Acetodibrom- 
glucose wurde aus L(ivoglucosantriacetał mit PBr6 u. aus Pentacelylglucose mit fl. HBr 
dargestellt. Sie wurde mit Methylalkohol u. Ag2C03 in das Triacetyl-fi-methylglucosid- 
bromhydrin ubergefiihrt u. dieses mit Zn-Staub u. Eg. reduziert zum Triacetyl-(3-meihyl- 
glucomethylosid F. 94—96°, [a]D17 =  — 19,6° (A.). Dies wurde bei 0° mitEg.-HBr iiber- 
gossen u. haufig umgeschiittelt. Nach 1 Stde. mit Chlf. aufgenommen, in Eiswasser ge- 
gossen u. abgetrennt. Chlf.-Lsg. bis zur neutralen Rk. mit Eiswasser gewaschen, ge- 
troeknet, im Vakuum eingedampft. Krystallmasse in Bzl. gel. u. warm mit PAe. yersetzt. 
Acetobrom-d-glucomethylose (Acetobrom-d-epirhamnose), CJ2Hn 0 7Br, F.135—136°, [a]D17 =  
+  2S;4° (Chlf.). — Diese Verb. wird bei 0° in Aufschlammung von Zinkstaub u. 75°/0ig. 
Essigsaure portionsweise unter Schiitteln eingetragen, nach 3—4 Stdn. alles Halogen 
abgespalten. Von Zn-Salzen getrennt, mit W. yerd. u. mit Chlf. ausgesehuttelt, Chlf.-
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Lsgg. mit Natriumbicarbonatlsg. saurefrei gewaschen, getrocknot, cingedampft. Farb- 
loser Sirup im Hochyakuum (0,08—0,5 mm) bei Badtemp. yon 100—125° dcst. Dest. 
in A. gel. mit PAe. Verunreinigung gefallt, eingedampft, farbloser Sirup yon Diacetyl- 
d-rliamnal, C10H14O5, [oc]d18 =  —68,5° (Chlf.). —  Dies Prod. der Ozonspaltung unter- 
worfen, aufgearbeitet u. wie bei der 1-Form das p-Bromphcnylosazon der d-Arabo- 
methylose, C17Hls0 2N4Br, F. 160—161° (aus Bzl.), [<x]d17 =  ± 0 °  (Pyr.: A., 2:3)  dar- 
gcstellt. — Phenylosazon der d-Arabomethylose, C17H„0O.,N„ lieUgelbe Nadeln, F. 172 
bis 174°, [a]D =  —65° (Pyr.: A., 2: 3). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 347—59. 5/2. 1930. 
Gottingen, Univ.) M ich ee l.

L. Vanino, Ober die Einwirkung von Acetaldeliyd, Ghloralhydrat und Mannit auf 
die wasserunloslichen Silberhalogenide und auf Silierrhodanid bei Gegenwart starlcer 
Basen. Acetaldeliyd, Chloralhydrat u. Mannit reduzieren Silberchlorid u. -rhodanid 
ebenso -wie Formaldehyd in Ggw. starker Basen zu metali. Silber. Bei AgBr u. AgJ 
geht die Red. viel langsamer u. nur unter gcwissen Bedingungen quantitativ vor sich. 
(Ztschr. analyt. Chem. 79- 369—71. 1930.) W inkelm ann.

B. S. Sharma, Die Oxydation und Photooxydalion von Alkali- und Ammonium- 
rhodanid. Die Ndd., welche durch Oxydation oder Photooxydation von NH.,CNS ent- 
stehen, sind Gcmische wechselnder Zus. Die maximale Ausbeutc an Nd. erhalt man 
aus einer 44°/0ig. Lsg. Bei der Photooxydation sind Spuren von Eisen ais Ver- 
unreinigung maBgebend fur die Bldg. des Nd. Bei Obcrschreitung einer gewissen 
Fe-Konz. tritt jedoch Hemmung der Nd.-Bldg. ein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
187. 237— 40. 27/2. 1930. Lahore [Indien], Government College.) G r a ssh o ff .

Pura Santillan und Augustus P. W est, Cliaulmoogrylbrom- und -cldorphenole. 
(Vgl. C. 1929. II. 986.) Folgende 4 Verbb. 'wurden hergestellt: Chaulmoogryl-o-brom- 

, , C H = C U ^  „
phenol, i '^>CH(CH2)n COO-(o)-C6H4Br, weiBe, amorphe M., F. 51,5—53°;

C/£l 2 C H 2
Chaulmoogryl-o-chlorphenol, weiBes, amorphes Pulver, F. 48—50°; Chaulmoogryl- 
p-chlorplienol, weiBe ICrystalle (aus A.), F. 53—55°; Chaulmoogryltribromphenol, feines 
weiBes Pulver, F. 54—56°. Die 4 neuen Verbb. wurden erhalten durch Behandeln 
des Chaulmoograsaurechlorids mit o-Bromphenol, mit o-Chlorphenol, mit p-Chlor- 
phenol u. mit Tribromphenol. (Philippinc Journ. Science 40. 493—97. Dez. 1929. 
Manila Univ.) WlNKELMANN.

P. S. Varma und V. Anna Rao, Reduklion des o-Niirotoluols. Vff. haben die 
Red. des o-Nilrotoluols mit verschiedenen Agenzien grimdlich untersuclit. Ais Red.- 
Prodd. entstehen o-Azoxytoluol, o-Azotoluol, o-Hydrazololuol u. o-Toluidin. — o-Azoxy- 
toluol. 1. Mit Mg-Pulver. 12 g o-Nitrotoluol, 150 cem CH3OH oder A., 150 ccm gesatt. 
NH4C1-Lsg. u. wechselnde Mengen (6—15 g) Mg-Pulver wurden 6—7 Stdn. auf dem 
W.-Bad erhitzt. Ausbeuten mit CH3OH 35—89%, mit A. 42—73%- Mit NaCl oder 
A1C13 an Stelle von NH4C1 wurdc fast nichts, mit (NH4)2S04 48,5°/0 erhalten. Die 
katalyt. Wrkg. wird also durch das NH4-Ion, nicht durch dastAnion hervorgerufen. —
2. Mit Zn-Staub statt Mg wie vorst. Ausbeute nur 12—13%. — 3. Mit Zn-Staub u. 
NaOH in A. Ausbeute 36%. — 4. Mit Al-Draht wie yorst. Ausbeute 20%. — 5. Mit 
15—20 g SnCL> wie yorst. Ausbeute 45—55%. Bei langerer Rk.-Dauer entsteht auch 
Ązotoluol, aber kein Amin. — 6. Mit H2S in alkoh.-ammoniakal. Lsg. bei Raumtemp. 
Ausbeute nur 8%. — o-Azotoluol. 1. Mit CH3ONa. Bestes Resultat durełr 4-std. 
Kochen von 6 g o-Nitrotoluol in Lsg. yon 5 g Na in 100 ccm CH3OH. Ausbeute 48%. 
Es entstehen auch kleine Mengen yon o-Azoxytoluol, o-Toluidin u. Harzen. — 2. Mit 
CoHjONa. Resultat wie yorst. — 3. Mit Al-Staub u. NaOH in A. Ausbeute nicht 
iiber 11%. Hauptprod. ist o-Hydrazotoluol. Es ist auffallend, daB mit Al-Draht 
nur o-Azotoluol (43%) entsteht. — 4. Mit Zn-Staub u. NaOH. Bester Ansatz: 
6 g o-Nitrotoluol, 150 ccm A., 30 g NaOH in 100 ccm W., 10 g Zn-Staub, 8 Stdn. 
erhitzen. Ausbeute 87%. — 5. Mit SnCl2 u. NaOH in A. Vgl. unter .o-Azoxytoluol. 
Ca. 62°/0 der Gesamtausbeute ist o-Azotoluol. — 6. Durch Erhitzen von o-Azoxytoluol 
mit Fe-Staub iiber freier Flamme entsteht etwas o-Azotoluol. —  7. Durch Eintragen 
von ca. 3 g PC13 in 5 g o-Azoxytoluol bei 60° wurden 2,5 g o-Azotoluol erhalten. —
o-Hydrazotoluol. 1. Mit Al-Staub in alkal. Lsg. (ygl. unter o-Azotoluol). Bester Ansatz: 
6 g o-Nitrotoluol, 30 g NaOH, 12,5 g Al. Ausbeute 47%. — 2. Mit Zn-Staub in alkal. 
Lsg. neben o-Azotoluol. Ausbeute nur 13%• — 3. Aus o-Azotoluol mit alkoh. (NH4)2S 
(Raumtemp., 6 Stdn.). Ausbeute 75%. — 4. Aus demselben in alkoh. NH4OH mit 
H2S. Ausbeute 95%. — o-Toluidin. 1. In A. mit wss. Na2S2-Lsg. (W.-Bad, 3—4 Stdn.).

143*



2240 D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1930. I.

Ausbeute 70%. — 2. Mit Sn u. HC1. Ausbeute 83%. — 3. Aus o-Azotoluol in A. mit 
SnCl, u. HC1 (W.-Bad, 3—4 Stdn.). Ausbeute 80%. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 
915—24. 31/12. 1929. Benares, Hindu-Univ.) L in d e n b a u m .

A. F. Hollem an, Uber das 1,3,4,5-Tetranitrobenzol. Die Verb. entsteht neben 
wenig Hexanitrodiphenylamin durch Ęinw. von Stickoxyden auf in H N 03 (D. 1,4) 
suspendiertes Pikramid bei —5° bis hóchstens + 7° (57 g Pikramid, 175 ccm H N 03, 
Stickoxyde aus 94 g N aN 02). Die H N 03 kann nach Zusatz von starkerer Saure zu 
neuen Operationen ver\vcndet werden. Die Rk. ist eine Diazotierung; es entsteht 
Trinitrobenzoldiazoniumnitrit, das in Tetranitrobenzol u. N, zerfallt. 1,3,4,5-Telra- 
nitrobenzol. Hellgelbe Krystalfe. F. 129—130°. Itrystallisiert aus Bzl. mit 1 C6H6, 
das boi 60° entweicht; Reinigung erfolgt am besten durch Erhitzen der Bzl.-Verb. 
auf 135°. Beim Schmelzen entweicht eingeschlosscne Luft. Uni. in W., 11. in sd. Bzl., 
leichter in h. Dichlorathylen oder Tetrachlorathan. In trockener Luft ist die Verb. 
vollig haltbar. Aufbewahrung in einer offenen Flasche, die in einer Blechbiichse mit 
CaO steht. Wird durch W. langsam in Pikrinsaure u. H N02 zers.; analog wirken Alkalien. 
Wss. NH3 gibt Pikramid; mit Hilfe dicser Rk. kann man Tetranitrobenzol neben Pikrin
saure bestimmen, die mit wss. NH3 in Ammoniumpikrat ubergeht u. sich mit W. aus- 
wasehcn lafit. NaOCH3 in Methanol liefert Trinitroanisol, Natriumpikrat u. Harz. 
Fe u. Cu w erden  d u rch  geschm . T e tran itro b en z o l n ic h t angegriffen . Verh. ais Spreng- 
stoff: Explodiert unter dcm 2-kg-Fallhammer bei 25 cm Fallhóhe (Trotyl bei 130 cm); 
im TfiAUTZL-Block bewirken 10 g 447 ccm Ausbauchung (10 g Trotyl 277 ccm). — 
Die Darst. von Pikramid durch Nitrierung von p-Nitroanilin nach W lTT u. W lTTE 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 3092) wird yerbessert. Man kann auch Acetanilid 
mit K N 03 in H2S 04 nitrieren. In beiden Fallen darf die Rk.-Temp. nicht uber ca. 20° 
steigen, weil man sonst ein etwas dunkelgefarbtes, fur die Darst. von Tetranitrobenzol 
weniger geeignetes Prod. erhalt. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 112—20. 15/1. 1930. 
Blocmendaal.) OSTERTAG.

. James Nelson Edmund Day, Einige Trinitroathylbenzole. p-Acetaminoathyl- 
benzol gibt mit H N03 3,5-Dinitro-4-acetaminoathylbenzol, das durcli Verseifung, 
Diazotierung u. Behandlung mit N aN 02 u. CuS04 in 3,4,5-Trinitroalhylbenzol ubergeht. 
Nitrierung von p-Aminoathylbenzol in H2S 04 gibt die 2-Nitroverb., aus der man durch 
Nitrierung des Acetylderiv., Verseifung, 6 xydation mit CAROscher Saure u. mit H N 03
2,3,4- u. 2,4,5-Trinitroathylbenzol erhalt. Das 2,3,4-Deriv. erhalt man auch durch 
dirokte Nitrierung von 2,3-Dinitroathylbenzol. Die Verbb. sind den Trinitrotoluolen 
sehr ahnlich, sehm. aber tiefer; sie reagieren mit Methylamin u. Hydrazin, u. geben in A. 
Farbrkk. mit yerd. NaOH. —  p-Aminoathylbenzol. Aus p-Aminoacetophenon durch 
Red. mit amalgamiertem Zink u. HC1. Ausbeute ca. 20%- Die Acetylverb. gibt mit 
H N 03 (D. 1,5) 3,5-Dinilro-4-acelaminoathylbenzol, F. 182—183° (ygl. B rad y , D ay  u . 
A llam , C. 1928. I. 2806). — 3,4,5-Trinitroćithylbenzol, C8H -06N3. 3,5-Dinitro-4-amino- 
athylbenzol wird in durch Einleiten von S 02 in HNOa (D. 1,5) hergestelltcr H N 02-Lsg. 
diazotiert; man gieCt auf Eis, behandelt das Prod. mit CuSO.,, N aN 02, Eis u. W., 
erhitzt den Nd. mit H N 03 (D. 1,42) auf dem Wasserbad u. krystallisiert aus H N 03 
(D. 1,42) um. Nadeln aus A. -j- etwas Eg. F. 92,5°. Gibt wie das entsprechende Tri- 
nitrotoluol mit NaOH in A. eine hellrosa, in braun ubergehende Farbung. Liefert mit 
Methylamin in A. 3,5-Dinilro-4-melhylaminodlhylbenzol, C9HnOjN3 (orange Nadeln aus 
verd. A., F. 73°), mit Hydrazinhydrat in A. 3,5-Dinilro-4-hydrazinoalhylbe7izol, 
CsHi0O4N4 (kupferrote Tafeln aus A., F. 85°). — 2-Nilro-4-aminoathylbenzol. Aus 
p-Aminoathylbenzol u. H N 03 in H2S 04. F. 45°. — 2,3-Dinitro-4-nitrosodthylbenzol, 
CaH70 6N3. Aus 2,3-Dinitro-4-aminoathylbenzol u. Ammoniumpersulfat in H2S 04. Gelbe 
IĆrystalle aus A. F. S0—81° (dunkelgriine Sehmelze). Die dunkelgriine Lsg. in h. A. 
wird beim Abkiihlen gelb. — 2,3,4-Trinitroathylbenzol. Aus 2,3-Dinitro-4-nitrosoathyl- 
benzol u. H N03 (D. 1,42) auf dem Wasserbade oder aus 2,3-Dinitroathylbenzol u. H N 03 
(D. 1,5) in H2S04 bei 100°. Schwaeh gelbe Tafeln aus Bzl.-PAe. F. 80°. Gibt mit verd. 
NaOH in A. eine grunbraune, in braun u. braunlichrot ubergehende Farbung (das ent- 
sprechende Trinitrotoluol farbt sich griin bis braun). Liefert mit Methylamin 2,4-Di- 
nilro-3-methylaminodthylbenzol, C9Hu 0 4N3 (gelbe Tafeln aus verd. A., F. 92—93°), 
mit Hydrazinhydrat 2,4-Dinitro-3-hydrazinoathylbenzol, C8H10O4N4 (orangerote Nadeln 
aus A., F. 149°). — 2,5-Dinitro-4-nilrosoatliylbenzol, C8H70 5N3. Aus 2,5-Dinitro-
4-aminoathylbenzol u. Perschwefelsaure. Tiefgelbe Prismen. F, 111—112° (dunkel
griine Sehmelze). Dio Lsg. in h. A. ist dunkel gelbgrun. Oxydation mit H N 03 (D. 1,42) 
liefert 2,4,5-Trinilrodthylbenzol, CgH7O0N3 (hellgelbe Krystalle aus Bzl.-PAe., F. 40°),
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das mit verd. Na OH eine kellgriine, in dunkelgriin u. rot iibergehende Farbung gibt 
(das Trinitrotoluol gibt blau, griin u. braun), u. sich mit Methylamin zu 2,4-Linilro-
5-melhylaminćath.ylbenzol, C9Hu 0 4N3 (gelbe Nadeln aus A., F. 149°), mit Hydrazin 
zu 2,4-Linitro-5-hydrazinodthylbenzol, C8H]0O.,N4 (gelbbraune Nadeln aus A., F. 141°), 
umsetzt. (Journ. chem. Soc., London 1930. 252—56. Febr. London, Univ. Coli.) Og.

F. Govaert, Untersućhung der Nitrierung des o-Toluidins. Vf. fand, daB die 
Nitrierung des Acet-o-toluidids mittels H N 03 sehr unregelmaBige Resultate liefert. 
Er hat daher Acetylnitrat benutzt. 85 g Acet-o-toluidid (nieht gepulvert, damit die 
Rk. weniger heftig verlauft) im Gemisch von 66 g Acetylnitrat u. 150 g Eg. bei —10° 
eintragen, iiber Nacht stehen lassen, gesatt. NaCl-Lsg. zugeben, isoliertes Prod. (92 g) 
mit 20°/oig. HC1 verseifen, mit Dampf dest. Ausbeute an o-Nitrotoluidin 
(CH3: NH2: N 02 =  1 : 2 : 3 )  53%. F. 95°. Das Hydrochlorid des p-Nitrotoluidins 
wird nieht dissoziiert-. Man kann auch das Gemisch der Nitroacettoluidide aus Eg. 
umkrystallisieren u. erhalt sofort reines o-Nitroderiv., F. 158°, aber der Vcrlust ist 
ziemlich groB, da die zu geringen Lósliehkeitsuntersehiede eine glattc Trennung nieht 
zulassen. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 372—74. Nov. 1929. Gent, Univ.) L in d e n b a u m .

Frederick Challenger und Arnold Thornton Peters, -Z>ie Nitrierung von Benzyl- 
derivate.n einiger Phosphor-, Arsen- und Anlimonwrbiiulungen. Untersucht wurde die 
Nitrierung der Dibenzylphosphin- u. Dibenzylarsinsauren, des Tribenzylphosphinoxyds
u. Tribenzylarsinoxyds sowie, des Tribenzylstibinhydroxyds. In keinem Falle konnte 
eine m-Nitrierung beobachtet werden. Tribenzylphosphinoxyd gab mit H N 03 (1,5) bei 
0° Tri-p-nitrotribenzylphosphinoxyd neben einer Spur der o-Verb., Dibenzylphosphin- 
saure analog Di-p-nilrodibenzylpliosphinsdure. In ahnlicher Weise entstanden Tri-p- 
nitrolribenzylarsinoxyd (neben wenig Tri-p-nitrotribenzylarsinoxynitral) u. Di-p-nitro- 
dibenzylarsinsaure. Die Tribenzylantimonverb. gab keine definierten Nitrierungsprodd.

V e r s u c h e .  Aus Tribenzylphosphinoxyd u. H N 03 (1,5) bei 0° Tri-p-nitrotri- 
benzylphosphinoxyd, C21H130 7N3P, aus verd. Eg. F. 273°; aus Dibenzylphosphinsaure 
JDi-p-nilrodibenzylphosphinsdure, C14H 130„N2P, aus verd. Eg. F. 225—226°. Aus AsCl3 u. 
Benzyl-MgCl in A. unter N2 Tribenzylarsin, F. 104°, Dibenzylarsinsaure, F. 211° u. 
Tribenzylarsinoxyd, F. 220°. Aus einem Ansatz mit AsBr3 entstand Tetrabenzyl- 
arsoniumbromid, F. 175— 177°, Pikrat, C34H30O7N3As, F. 173°. Aus Tribenzylarsin u. 
Br das sehr unbestandige Dibromid, (C7H7)3AsBr2, F. 110—115°, welches mit H20 2 
das . Tribenzylarsinoxybromid, F. 165°, liefert. Aus Dibenzylarsinsaure mit H N 03 
bei 0° Di-p-nitrodibenzylarsinsaure, C14H130 6N2As, aus verd. Eg. F. 210—211°, des- 
gleichen aus Tribenzylarsinoxyd Tri-p-nitrolribenzylarsinoxyd, C21H180 7N3As, aus Eg. 
F. 230° u. Tri-p-nilrolribenzylarsinoxynilrat, C21H19O10N4As, aus Eg. F. 1Ś9° unter 
Gasentw. Aus SbCl3 u. Benzyl-MgCl Tribenzylslibindihydrozyd, (C7H-)3Sb(OH)2, aus 
verd. A. F. 161° u. hieraus mit HC1 in Chlf. Tribenzylstibindichlorid, C21H21Cl2Sb, 
F. 108°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2610—21. Nov. Manchester, Univ.) TAU.

Leslie Alderman Elson, Charles Stanley Gibson und John Dobney Andrew 
Johnson, Monólmlogenmononitrotoluoh. Arsenverbindungen aus 3-Brom-4-nitrotoluol. 
(Vgl. C. 1929. II. 2194.) Die letzten zwei fehlenden Monobromnitrotoluole der zehn 
móglichen Isomeren werden beschrieben, u. zwar das 3-Brom-2-nitroioluol u. 3-Brom-4- 
nitrololuol. Der Vers., 4-Nitro-2-aminotoluol zu bromieren u. desamidieren, miBlang, 
desgleichen der Weg iiber das 5-Amino-2-acetaminotolvol. Leicht dagegen konnte aus
3,4-Dinitrotoluol mit methylalkoh. NH3 4-Nitro-3-aminotoluol gewonnen werden, 
woraus nach SANDMEYER die 3-Clilor-, 3-Brom- u. 3-Jod-4-nitrotoluole zuganglich 
waren. Vff. machen darauf aufmerksam, daB D a t t a  u . V a r m a  (Journ. Amer. chem. 
Soe. 41 [1919], 2047) bei der Nitrierung des o-Jodtoluols nieht wie angegeben das 
2-Jod-4-nitrotoluol, sondern mit gróBtcr Wahrscheinlichkeit das 2-Jod-5-nitrotoluol 
erhalten haben. Die Synthese des 3-Brom-2-nitrotoluols gelang wie folgt: Die wie 
aus den Formeln ersichtlich, zugangliche Verb. IH gibt in auffallender Weise in 36% 
HBr u. A. mit NaN02 direkt das gesuchte 3-Brom-2-nitrotoluol, desgleichen mit Chlor- 
wasserstoff 3-Chlor-2-nitrotoluol. Es tritt also Desamidierung bei gleichzeitigem Aus- 
tausch der orthostandigen Nitrogruppe gegen Halogen ein. Nach den ublichen Me- 
thoden konnten schlieBlich aus 3-Brom-4-nitrotoluol u. o-Aminophenylarsinsaure 
2-Nilro-5-inethyldiphenylamin-6'-arsinsaure (IV) das Dichlorarsin u. 10-Chlor-4-nitro-l- 
inethyl-5,10-dihydro'phenarsazin (V) gewonnen werden.

V e r s u c h e .  Durch Red. des 5-Nitro-2-acetaminotoluols mit Eisenspanen 
ó-Amino-2-acetaminotoluol, C9Hi,ON2, aus A. F. 143°. Aus 4-Nitro-3-aminotoluol nach 
Sandm eyer 3-Chlor-4-nitrotoluol, Kp.jg 146°, F. 22°; 3-Brcni-4-nitrololuol, C7H60 2-
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NH-OC-CH,

|^ ^ j AsO(°H). 
J ------ NH

NBr, Kp.19 156—158°, F. 37°, u. 3-Jod-4-nitrololuol, CjHjOjNJ, aus A. gelbe Nadeln, 
schm. bei -95— 97° zu einer milcliigen Fl., wird bei 104° Mar u. sclim. wiedererstarrt 
direkt bei 103—105°. Aus 2,3-Dinitro-4-aminotoluol in HC1-A. mit N aN 02 3-Chlor-2- 
nitrotoluol, F. 21—22°, analog in HBr-A. S-Brom-2-nitrotoluol, C-H„02NBr, Kp.1G 129 
bis 130°, F. 27°, durch Oxydation mit KMnO,, entsteht 3-Brom-2-nitrobenzoesiŁure, 
F. 249—253°. Ais Nobenprod. entsteht eine Verb. C12H90 4N2Br3, F. 95— 96°. Aus
2,6-Dinitro-4-aminotoluol nach S a n d m e y e r  4-Brom-2,6-dinilrotoluol, C-H50 4N2Br, 
aus A. F. 89—90°. Aus 3-Brom-4-nitrotoluol mit o-Aminophenylarsinsaure in Amyl- 
alkohol mit K 2C03 u. etwas Cu 2-Nitro-5-mcthyldiphenylamin-6'-arsinsaure, C13H13- 
0 5N2As (IV), aus verd. Eg. F. 228—230° (Zers.). Hieraus in A. mit HC1-S02 u. einer 
Spur J  2-Nilro-5-methyldiplienylamin-6'-diclilorarsin, C13Hn0 2N2Cl2As, F. 137“ (leiehte 
Zers.) u. weiter in sd. Eg. 10-Chlor-4-nitro-l-metTiyl-5,10-dihydrophenarsazin, C13H10- 
()2N2C1As (V), aus Eg. rote Nadeln vom F. 198—200° (leiehte Zers.). (Journ. chern. 
Soc., London 1 9 2 9 . 2735—42. Dez. London, Gtxy’s Hosp. Med. School.) T a u b e .

Charles Stanley Gibson und John Dobney Andrew Johnson, 10-Chlor-5,10- 
dihydrophenarsazin und seine Dcrivale,. XI. Mono-, Li- und Trimethylderivate. (X. vgl.
C. 1929- II. 2780.) o-Bromphenylarsinsaure u. 4-Amino-m-xylol geben in guter Aus- 
beute 2,4-Diviethyldipht.nykimin-G'-arsinmiirc (I), welche unter den iiblichen Be
dingungen reduziert 10-Chlor(Brom)-2,4-dimethyl-5,10-diliydrophenarsazin (EL) liefert, 
ohne daB ein Diehlor- oder Dibromarsin isoliert werden konnte. Die Oxydation fiihrt 
in n. Weise zur Phenarsazinmure HI. In ahnlicher Weise entstehen aus 3-Brom-p- 
tolylarsinsaure u. m- oder p-Toluidin 3,3'-DimełhyldipTienylamin-6'-arsinsdure u. 
4,3’ - Dimelhyldiphenylamin-6'-arsinsaure, t welche ebenfalls direkt die lO-Chlor(Brom)- 
dimethyl-5,10-dihydrophenarsazine liefern. Aus 3-Brom-p-tolylarsinsaure u. 2-Amino-p- 
oder -m-xylol ebenfalls ohne intermediare Bldg. der Arsindihalogenide 10-Chlor-l,4,7- u. 
10-Chlor-2,4,7-trimdhyl-5,10-dihydrophenarsazin. Die in der IX. Mitt. aufgestellte 
Theorie, daB nur mit Methylgruppcn substituierte Diphenylamin-6'-arsinsauren direkt 
Phenarsazinderiw. liefern mussen, ohne daB intermediar Dihalogenide auftreten, 
konnte somit bestatigt werden. Phenyl-o-tolylamin, aus N-o-Tolylbcnziminophenyl- 
iither durch Umlagerung liergestellt, liefert mit AsCl;, glatt das 10-Chlor-4-methyl-5,10- 
dihydrophenarsazin, desgleichen das aus N-o-ToIylbenziniino-ni-lolylallier hergcstellte
o-Tolyl-m-tolylamin 10-Clilor-l(3),6-dmtth,yl-5,10-dihydroplienarsazin u. schlieBlich das 
aus N-p-Tolylbenzimino-o-tolylalJier zugangliche o-Tolyl-p-tolylamin 10-Chlor-2,6-di-
methyl-5,10-dihydrophewzrsazin.

0 ! T h h^ /CH' ”*

Cl(Br)
As

CH:!

HOP

NH J,H 
HC1 ^ 3

V e r s u c l i e .  Aus 4-Benzamido-m-xylol u. PC15 N-2,4-Dime(hylplienylbenzimuio- 
chlorid, C15HUNC1, Kp.6 175°, F. 42°. N-p-Tolylbenziminochlorid gibt in A. mit o-Kre-
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solnatrium u. A. N-p-Tolylbenzimino-o-tolylalher, C21HI9ON, aus A. E. 54°; analog: 
N-o-Tolylbenzimino-o-tolylather, aus A. E. 63—64°; N-m-Tolylbenzimino-o-tolylalher, 
aus A. E. 51—52°; N-m-Tolylbenzimino-p-tolylather, aus A. E. 52—53° u. N-o-Tolyl- 
beiiziminophenylather, C20H17ON, aus Methylalkohol E. 54—56°. N-o-Tolylbenzimino-m- 
tolylather gibt bei 280—300° Benzoyl-o-tolyl-m-tolylamin, C21H 19ON, aus A. E. 103 
bis 104° u. analog Benzoylphenyl-o-tolylamin, C20H17ON, aus A. E. 110— 111°; Ben- 
zoyldi-o-tolylamin, C2lH19ON E. 114—115° u. Benzoyl-m-tolyl-p-tolylamin, F. 118—119°. 
SchlieBiich dureh Verseifung o-Tolyl-p-tolylamin, C14H15N, Kp.10 183°; Phenyl-o-tolyl- 
amin, Kp.22 175— 177° u. o-Tolyl-m-tolylamin, C14H15N, Kp-22 187°. Aus Phenyl-o- 
tolylamin u. AsC13 10-Chlor-4-methyl-5,10-dihydrophenarsazin, C13H1:1NC1As, aus Bzl. 
F. 191—192°; aus o-Tolyl-p-tolylamin u. AsC13 10-Chlor-2,6-dimethyl-5,10-dihydrophen- 
arsazin, C14H13NC1As, aus Eg. F. 226° (Zers.) u. hieraus mit H20 2 in Eg. 2,5(1)-Di- 
methylphenarsazinsaure, C14H140 2NAs, aus schwach verd. Eg. Nadeln, kein E. bis 310°, 
Hydrochbrid, Verfarbung bei 208°, heftige Zers. bei 266—268°. Aus o-Tolyl-m-tolyl- 
amin u. AsCl3 10-Chlor-l(3)-6-dirnethyl-5,10-dihydrophenar-sazin, Cj4H 13NC1As, aus Bzl. 
F. 216—218° (Zers.) u. hieraus dureh Oxydation 1(3)/i-Dimelhylplicnarsazin.sdure, 
C14H140 2NAs, kein E. bis 309°. Aus 4-Amino-m-xylol u. o-Bromphenylarsinsaure
2,4-Dimethyldiphenylamin-6'-arsinsaure, C14H160 3NAs, aus verd. Eg. F. 135° u. hieraus 
wie iiblich drach Red. mit HC1-S02 bei Ggw. von J  10-Chlor-2,4-dimelhyl-5,10-dihydro- 
phenarsazin, C14H13NC1As, aus Bzl. F. 216—217°; 10-Bromverb., C14H13NBrAs, aus 
Bzl. gelbrote Nadeln, Zers. bei 198°, Sintern bei 195°; mit H20 2 oxydiert 2,4-Dimethyl- 
phenarsazinsaure, C14IIj40 2NAs, kein F. bis 300°. Hydrochlorid, Zers. bei ea. 200°. 
Aus 3-Brom-p-tolylarsinsaure u. p-Toluidin 4,3'-Dimethyldiphenylamin-6'-arsinsdure, 
C14H160 3NAs, aus 20°/„ Eg. E. 153—154° u. wie iiblich reduziert lO-Chlor-2,7-dimethyl-
5.10-dihydrophenarsazin, C14H13NC1As, aus Eg. mit 1 C2H40 2 Zers. bei 195— 198°, 
Yerfarbung bei 190—195°; 10-Bromverb., C14H 13NBrAs, aus Bzl. F. 179—180°;
2.7-Dimethylphenarsazinsdure, C14H140 2NAs, E. iiber 295°. Hydrochlorid, Zers. bei 
219—221°. Aus 3-Brom-p-tolylarsinsaure u. m-Toluidin 3,3'-Dimethyldiphenylamin-6'- 
arsimaure, CI4H160 3NAs, aus verd. Eg. F. 145—146° u. weiter wio oben 10-Chlor-l(3),7- 
dimethyl-5,10-dihydrophenarsazin, C14H13NC1As, aus Eg. gelbe Nadeln, Zers. bei 225 
bis 226°, Verfarbung bei 218°; 10-Bromverb., C14H13NBrAs, aus Bzl. E. 255—256°_ (Zers.); 
1{3),7-Dimethylphenarsazinsaure, C14H140 2NAs, kein E. bis 295°, Hydrochlorid; Yer
farbung u. Sintern bei 217—219°. Aus 3-Brom-p-tolylarsinsaure u. 4-Amino-m-xylol 
10-Chlor-2,4,7-trimethyl-5,10-dihydrophcnarsazin, Cj6H 15NC1As , aus Bzl. F. 220—222°;
2.4.7-Trimethylphenarsazinsaurehydrochlorid, C15H160 2NAs,HĆ1, Nadeln Zers. bei 235 
bis 236°. Aus 3-Brom-p-tolylarsinsaure u. 2-Amino-p-xylol 10-Chlor-l,4,7-trimethyl-
5.10-dihydrophenarsazin, C15H15NC1As, aus Bzl. F. 200—202°. (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 2 9 . 2743—53. Dez. London, G tty’s Hosp. Mcd. School.) T a u b e .

Stefan Langguth, Darstellung des Dianisidins. Ausfiihrlicher Bericht iiber das 
bekannte Verf., wiedergegeben dureh das Schema: m-Nitroanilin— >- m-Nitrophenol
— >  m-Nitroanisol — ->- m-Aminoanisol---->- m-Azoxyanisol----> m-Hydrazoanisol---->-
Di-m-anisidin. Ebenso in der o-Reihe. (Chim. et Ind. 23. T. 34—36. Jan. 1930.) L b .

Alfred Russell, Die Umsetzung von Natriumamid und Alkyljodiden mit Aceto- 
phentm und seinen Homologen. Acetophononnatrium reagiert mit CH3J in A. in n.

C H  - C( CH) - 0  Weise; in Bzl.-Lg. entsteht jedoch kein
I  6()<  ̂ 1 \ n n  n i  P u  Propiophenon, sondern ais einziges Prod.

O ł i  niP w \ n / l - 3 , ° 5 eine Verb. C„HS0O, (vielleieht I). Amorph.
O6H,.C(C8H6) . 0 /  f . 9G_ 98o. |Ó 0-320°. LI. in organ.

Losungsmm. Unl. in W., Siiuren, Alkalien. Wird dureh Sauren, Alkalien, KMn04, 
K2Cr20 7, gesehm. KOPI nicht angegriffen; verkohlt bei starkem Erhitzen an der Luft. 
Enthalt kein OCH3. (Joum. ehom. Soc., London 1 9 3 0 . 320. Febr. Belfast, Queens 
Univ.) OSTEETAG.

W. W. Scharwin, G. I. Arbusow und S. L. W arschawski, Orthanilsaure. Vff. 
untersuchten die Verwendbarkeit der Orthanilsaure fur die Herst. von Azo- u. von 
Pyrazolonfarbstoffen. B e s t .  v o n  O r t h a n i l s a u r e :  Eine Lsg. von 1,7 g 
Orthanilsaure in 10 g W. +  0,5 g Na2C03 wird mit HC1 angesauert, diazotiert u. in 
eine sodaalkal. Salicylsdurelsg. eingetragen; auf Zusatz von HC1 fallt ein hellroter 
ISd. aus. Suljanilsaure gibt unter gleichen Bedingungen einen gelben, Metanilsaure 
einen hellbraunen Nd. Etwas weniger ausgepragte Untersehiede der entstehenden 
Azofarbstoffe erhalt man bei der Kuppelung mit y-Saure. Der Farbstoff aus Orthanil
saure laBt sich aussalzen, der aus Sulfanilsaure nicht. — Phenylhydrazin-o-sulfonsaure
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____ (erhalten durch Red. der Diazoverb.
C6II5- N: N- CH. CO _/  i  \  der Orthanilsaure mit SnCl2) wurde

Qg . p -----\ ___________ /  mit iibcrschussigem Acetessigester bei
tt 120° zu l-o-Sulfophenyl-3-methyl-5-py-

3 razolon, C10H10O4N2S, kondensiert. Die-
ses lieferte durch Kuppeln mit Diazobenzol den Farbstoff 1. Zeigt ein viel reineres 
Gelb ais der Farbstoff mit der p-Sulfogruppe, ist sehr lichtecht. Ais Azofarbstoff- 
komponente erzeugt Orthanilsaure keine neuen techn. Effekte im Vergleich zur Sulf- 
anilsaure. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 
1409—12. 1/10. 1929.) S c h ó n f e l d .

T. Tsukamoto, t)ber Mercvriverbindungen des Safrols. AsAHINA u. TsUKAMOTO 
(C. 19 2 6 . I. 1820) haben mittels Hg"-Acetats aus dem ather. Ol von Daucus carota 
den Sesąuiterpenalkohol isoliert, aber iiber dio Natur dieser Hg-Verb. nichts Naheres 
berichtet. B a l b i a n o  (Ber. Dtsch chem. Ges. 4 2  [1909]. 1502) hat gezeigt, daB sieh 
Allyl- u. Propenylverbb. mittels Hgn-Acctats trennen lassen, da nur erstere Additions- 

OHprodd. yom Typus OCOCH kilden. a'5er diese Prodd. sehwer rein zu er

halten sind, werden sie besser in die Verbb. q j j  u . iibergefiihrt (vgl.
ASAHINA u . TSUKAMOTO). Vf. hat sieli mit den Verbb. des Safrols eingehend be- 
schaftigt. — Oxychlormercurisafrol, Ci0H10O.,,HgCl(OH), wurde sowohl aus der Hg11- 
Acetatverb. mit ŃaCl ais auch direkt aus Safrol u. HgCl., dargestellt. Im letzteren 
Falle wird eben so viel KOH zugesetzt, daB kein HgO ausfallt, der beim Stehen ge- 
bildeto Nd. isoliert, die Mutterlaugo von neuem mit KOH versetzt- usw. Die nach beiden 
Verff. erhaltene Verb. bildet Krystalle aus Xylol oder Xylol-Aceton, F. 141°. — Ersetzt 
man das NaCl durch KJ, so entsteht Oxyjodmercurisafrol, C10H10O2,HgJ(OH), F. 155°. 
Diese Verb. wird durch J-KJ in Safroljodhydrin, C10Hn O3J, F. 76°, iibergefiihrt, 
welches sieh beim Erhitzen rot farbt, KMn04 in Aceton nicht entfiirbt u. mit Vanillin- 
HC1 keine Farbung gibt. Mit wss. KOH liefert es Dihydroxysafrol (Safrolglykol), F. 78°, 
ident. mit der durch Einw. von KMn04 auf Safrol entstehenden Verb. — Im Safrol
jodhydrin laBt sieh das J gegen N(CH3)2 austauschcn. Das Pikrat dieser Verb., 
CI8H20O10N4, zeigt F. 161°, das Pikrat ihres Benzoylderiv. F. 160° u. ihr Jodmethylat, 

CH-CHj-OH 0 . / N . C I I s .C H .C fl2-N(CH3)3

J-N(CHs)a ; < 0 * U  ^
0O3NJ, F. 150° (aus A. oder CH3OH +  A.). L etz te res  ist nicht ident. mit dem 

von K a r r e r  u . M ita rb e ite rn  (C. 1 9 2 4 . I. 477) synthetisierten Jodmethylat I, welches 
bei 184“ schm. u. dessen Konst. gesiehert ist, n. muB daher die Konst. H besitzen. Dem- 
nach sind Safroljodhydrin u. die Dimethylaminoyerb. zu bezeichnen ais 1-Jod- bzw.
l-Dimethylamino-2-oxy-3-[3',4'-methylendioxyphenyl]-propan. — Vf. ist mit M a n c h o t  
(C. 1 9 2 1 . I. 211) der Ansicht, daB die Hg-Verbb. des Safrols u. iihnlieher Substanzen 
keine echten Struktur- oder Valenzverbb., sondern Molekiilverbb. sind. Dies geht 
schon aus der leichten Zerlegung in die Komponenten hervor, welche durch HC1, Zn
u. KOH, HoS oder Na2S, nicht aber durch KJ bewirkt wird. Ferner ware im Falle 
einer Strukturverb. das mittlere C-Atom der Seitenkette asymm. Verss., die Hg11- 
Acetatverb. des Safrols durch d-Weinsaure zu zerlegen, waren jedoch erfolglos. (Journ. 
pharmac. Soc. Japan 50 . 2—8. Jan. 1930.) L in d e n b a u m .

Rajendra Natli Sen und Duhkhaharan Chakravarti. Mercurierung von Cuma- 
rinen. Die Cumarine werden in wss., alkoh. oder essigsaurer Lsg. nicht mereuriert, 
wohl aber in alkal. Lsg., also nach Aufspaltung des Lactonringes. 1. Mit gelbem HgO, 
dann HC1. Cumarin liefert ein Mcmo- u. ein Di-[chlormercuri]-deriv., welche noch 
die Eigg. des Cumarins selbst aufweisen. Folglicli miissen die ClHg-Gruppen in den 
Benzolkern eingetreten sein, u. zwar zweifellos in p bzw. p,o zum OH, so daB sie im 
Cumarin die Stellen 6 bzw. 6,8 einnehmen. Stellung 7 wird sicher nicht besetzt, denn
4,7-Dimcthylcumarin liefert ebenfalls ein Si-[chlormercuri]-deriv. Auffallend ist, daB 
sieh obiges Monoderiv., abweichend vom Dideriv., frisch u. noch feucht in NH4OH 
lóst, trocken jedoch nicht mehr. Oxycumarine liefem mit HgO keine reinen Prodd.
6-Aminocumarin wird oxydicrt. —  2. Mit Hg"-Acetat. Hier miissen die Lsgg. Yóllig 
neutral sein. Cumarin liefert infolge geometr. Umlagerung Di-[acetoxymercuri\-o- 
curnarsaurc, welche man auch aus o-Cumarsaure mit HgO darstellen kann. Dieselbe 
wird durch sd. verd. HC1 glatt zu o-Cumarsaure hydrolysiert. fi-Methyluinbelliferon
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liefert ohne Umlagerung das 6,8-Di-[acetoxymercuri]-deriv., fi-Methyldaphnetin dagegen 
eine Verb., welche schon durch k. Alkalien unter Abspaltung der Hg-Gruppen zers. 
wird. Letztere haften folglich an den O-Atomen der OH-Gruppen, entspreehcnd den 
Erfahrungen von NEOGI u. Ch a t t e r j e e  (C. 1928. II. 982) bei gewissen Phenolen u. 
Phenolathern. Analog liefert 6-Aminocumarin ein N-[Acetoxijmcrcuri]-dcriv. — Die 
kernmercurierten Cumarine gebcn mit NH4OH gelbe bis grune, N-haltige Prodd. u. 
vermogen auch Pyridin zu addieren. — Das Hg wurde nach dem von W HITE (C. 1921.
I. 358) angegebenen Verf. ais HgS bestimmt.

V e r s u c li e. 6-[Chlormercuri\-cumarin, CgH60 2ClHg. Lsg. von 10 g Cumarin in 
200 ccm 4%ig. NaOH mit 500 ccm W. verd., mit 15 g gelbem HgO 3— i  Stdn. kochen, 
nach Erkalten filtriercn, in hohem Zylinder uber Naclit stehen lassen, von grauem Nd. 
abgieCen, mehrfach filtriercn, mit verd. HC1 fallen, Nd. aus NH4OH -f HC1 umfallen, 
mit A. waschen. Fast farbloses, schweres Pulver, Zers. bei 178°, wl. oder unl., 11. in 
Laugen rótlichgelb. — 6,8-Hi-[chlormercuri]-cumarin, C9H40 2Cl2Hg2. Ebenso mit 40 g 
HgO. Feuchtes Rohprod. mit NH4OH behandeln, wodurch voriges gel. wird, griin- 
blauen Nd. mit W. u. nach Trocknen mit w. A. waschen. Farbloses, schweres Pulver, 
Zers. bei 207°, fast unl. auBer in w. Laugen. — Verb. C3Hi0 2Gl.1Hg2,ĆiHsN. Voriges in 
Pyridin losen, in W. gieBen. Nadeln aus viel A., dann Bzl., F. 225°. — 4,7-Dimethyl-6,S- 
di-[chlormercuri]-cumarin, CnH s02Cl2Hg2. Analog. Rotliches Pulver. — 3,5-Di- 
[acetoxij7nercuri]-o-cumarsaure, C13H120 7Hg2. 1- Lsg. von 5 g Cumarin in NaOH mit 
verd. Essigsaure genau neutralisieren (Lackmus), wss. Lsg. von 15 g Hg“-Acetat zu- 
geben, Nd. aus alkal. Lsg. mit Essigsaure umfallen. 2. Aus o-Cumarsaure u. HgO 
wie oben. Nadeln aus verd. Essigsaure, Zers. bei 215°, 11. in NH4OH u. NaHCO:1. — 
4-Methyl-7-oxy-G,8-di-[acetoxymercuri]-cumarin, C14H120 7Hg2. Aus /?-Methylumbelli- 
feron wio vorst. unter 1. Schmutzigbraunes Pulver, unl. in Soda, 11. in Laugen. — 
4-Methyl-7,8-di-[acetoxymercurioxy'\-cumarin, C14H12Ó8Hg2. Aus /Ś-Methyldaphnetin. 
Braunes, unl. Pulver. — 6-\Aceloxymercuriamino]-cuitwrin, Cn H90 4NHg. Aus 6-Amino
cumarin in verd. Essigsaure bei 60—70° (2—3 Min.). Prismen aus verd. Essigsaure, 
unl. in Sauren. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 847—53. 31/12. 1929. Calcutta, Presid. 
Coli.) L in  d e n  b a u m .

Otto D iels und Kurt Alder, Synthcsen in der hydroaromałischen lieihe. VII. 
(Unter Mitarbeit von Ernst Petersen und Franz Querberitz.) (VI. vgl. C. 1929. II. 
2454.) Wegen der Analogie der cycl. Diene mit den acycl. haben Vff. bisher an- 
genommen, daB auch bei ihnen die 2. Komponento der „Diensynthese“ in 1,4-Stellung 
angelagert wird. Der Beweis fiir die Richtigkeit dieser Auffassung konnte auf 2 ver- 
schiedenen Wegen gefiihrt werden: 1. Der aus A 1'3-Cyclohexadien u. Acrolein dar- 
gestellte ungesatt. Aldehyd I  laBt sich zu n  hydrieren u. dieses in das Enolacetat III 
iiberfiihren, welches durch Ozon zu IV, einem „Bruckcnhomologen“ des Norcamphers, 
oxydiert wird. IV liefert nun bei weiterer Oxydation glatt cis-Hexahydrotercphłhalsdure, 
womit Formel I (also 1,4-Addition) bewiesen ist. — 2. Fiir die Verb. aus A ''3-Cyclo- 
hexadicn u. Maleinsaureanhydrid wurde Formel V (X =  H) angenommen (I. Mitt.); 
auch die Argumentation von F arm er u. W a rren  (C. 1929. II. 732) ist nicht stich- 
haltig (vgl. V. Mitt.). Nun entsteht mit Dibrommaleinsaureanhydrid das analoge 
Addukt V (X =  Br), welches durch Zinkstaub u. Eg. zu V (X =  H) reduziert wird. 
Daraus folgt zunachst, daB sich Malein- u. Dibrommaleinsaureanhydrid gleich ver- 
halten. Die Rk. ist aber insofern iiberraschend, weil sie gewóhnlich unter einfacher 
Fortnahme der Br zur Bldg. einer Doppelbindung fiihrt. Die Abweichung wird hier 
offenbar durch die CO-Gruppen verursacht. Ebenso auffallend verlauft die katalyt. 
Hydrierung von V (X =  Br): Zuerst nimmt die Doppelbindung schnell 2 H  auf; 
dann werden die Br ais HBr abgespalten, u. es entsteht unter Bldg. einer neuen Doppel
bindung VI, ein Isomeres von V (X =  H). VI wird durch Ozon wieder zu cis-Hexa- 
hydroterephthalsaure oxydiert, womit die 1,4-Addition beider Saureanhydride an das 
Cyclohexadien bewiesen ist. — Analog wird das aus Cyclopentadien u. Dibrommalein
saureanhydrid dargestellte VIL (X == Br) durch Zinkstaub u. Eg. zu VII (X =  H: 
dieses vgL I. Mitt.) u. katalyt. zu VIII reduziert, VIII oxydativ zur cis-Cydopentan-1,3- 
dicarbonsaure abgebaut. Also nimmt auch Cyclopentadien den ungesatt. Addenden in
1,4 auf. — SchlieBlicli konnten Vff. noch die von B iiedt (C. 1924- II. 1690) ent- 
wickelten Anschauungen ais richtig erweisen. Die Hydrierung der zu V (X =  H) 
gehórenden Saure fiihrt zur cis-Saure IX, welche sich leicht in die trans-Saure um- 
lagern laBt. Letztere konnte nun — im Gegcnsatz zur trans-Hexahydrophthalsaure — 
auf keine Weisc in ein Anhydrid iibergefiihrt werden, ebensowenig wie die in der I. Mitt.
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beschriebene trans-3,6-Endomcthylenhexahydrophthalsaure. In beiden Systemen ist 
durch dio Briieken die Beweglichkeit des Cyclohexanringes aufgehoben, so daB eine 
Annaherung der CO..H aus der eis-trans- in die meso-trans-Lage nicht mehr móglieh ist.
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V e r s u c h e .  2,5-Endoaihyle>i-A3-tetrahydrobe7izaldehyd, C0H1;2O (I). zI1,3-Cyclo- 
hexadien mit Acrolcin im Rohr 3*/2 Stdn. auf 100° erhitzen, Fraktion Kp-j,, 84—85° 
iiberfiihren in das Semicarbazon, C10H15ON3, aus wss. CH3OH, F. 176—177°, dieses 
durch Dampfdest. mit Oxalsaure zerlegen. Kp. wie oben. — 2,5-Endodthylenhexa- 
hydróbenzaldehyd, C9Hj40  (II). Voriges Semicarbazon mit Pd-Kolloid hydrieren, neues 
Semicarbazon, Ci„H17ON3, aus verd. CH3OH, F. 191—192°, wie oben zerlegen. Kp.14 98 
bis 99°, sofort zu campherartiger M., F. 76—77°, erstarrend, angenehm riechend. —  
2,5-Endodthylencyclohexanon, C8H120  (IV). II mit Aeetanhydrid u. Na-Acetat 2 Stdn. 
kochen, in W. gicBen, ausathern, mit Soda waschen usw., erhaltenes A cetatlU  
(Kp.13 111— 112°) nach Zusatz von Bzł. u. W. mit Ozon behandeln, in A. aufnehmen, 
Prod. mit Sodalsg. schiitteln, mit Dampf dest. Reinigung aus Lg. u. A., dann durch 
Vakuumsublimation, schlieBlich iiber das Semicarbazon. F. 178—179°. Semicarbazon, 
C9H13ON3, Blattchen aus Acetonitril, F. 204—205° (Zers.). — cis-Hexahydroterephthal- 
saure, C8H120 4. IT\r mit roter raucliender H N 03 vorsichtig erwiirmen, nach heftiger 
Rk. noch 3—4 Stdn. erhitzen, im Vakuumexsiccator eindunsten, mit k. W. rasch 
dekantieren. Aus Acetonitril, dann W., F. 168— 169°. Daraus mit HC1 bei 180—190° 
die 'trans-Saure, F. 298—302°. — l,2-i>ibrom-3,6-endmthylen-Ai-telraliydrophthalsaure- 
anluydrid, C10HsO3Br2 (V, X  =  Br). 2 Teile Dibrommalcinsaurcanhydrid, 1 Teil 
zl1,3-Cyelohexadien u. 1 Teil Bzl. 5 Stdn. kochen, nach Stehen iiber Nacht derbe 
Krystalle absaugen, mit gckiihltcm Bzl.-Lg. waschen. Jlutterlauge liefert nach er- 
neutem Kochen weitere Mengen. Aus Bzl.-Lg., F. 252°. — 3,G-Endoathylen-Ai -tetra- 
hydrophthalsaureanhydrid (V, X  =  H). Voriges in Eg.-Suspension mit Zinkstaub 
schiitteln, nach ca. 15 Stdn. durch Erwarmen lósen, filtrieren, Eg. im Vakuum abdest., 
Riickstand mit CH3-C0C1 behandeln, aus Lg. reinigen. — 3,(j-Endodthylcn-A 1-tetra- 
hydrophihalsdureanhydrid, C10H10O3 (VI). V (X =  Br) in Eg. -j- Pt-Mohr hydrieren, 
im Vakuum verdampfen. Krystalle aus Lg., F. 158°. Entfarbt sodaalkal. KMn04. — 
Ozonisierung von VI in Chlf., Ozonid mit sd. W. zers. u. mit Perliydrol erwarmen. —  
l,2-Dibrom-3,6-endomethylen-A'i-tetrahydrophthalsaurcanhydrid, C9H60 3Br2 (VII, X = Br). 
Aus Dibrommaleinsaureanhydrid u. Cyclopentadien in sd. A. (1 Stde.). Krystalle, 
F. 187—188°. — 3,6-Endomethyleii-A^tetrahydrophtJialsaure, C9H10O,,. Voriges wie 
oben hydrieren, Saure aus dem Rohprod. mit h. W. herauslósen. Krystalle, F. 212°, 
ungesiitt. gegen KMn04. Liefert mit sd. Aeetanhydrid das Anhydrid, C9H80 3 (VHI), 
Krystalle aus Lg., F. 98—99°. — l,2-Dibrom-3,6-endomethylenhexahydrophthalsdiirc- 
anhydrid, C9H80 3Br„. Ist der in h. W. unl. Teil des Hydrierungsprod. Krystalle 
aus Lg., F. 198—200°, bestandig gegen KMn04. — cis-Cydopenlan-l,3-dicarbonsaure. 
Aus M  mit Ozon u. Perhydrol wie oben. Rohsiiure durch sd. Aeetanhydrid iiber- 
gefuhrt in das Anhydrid, C7Hfi0 3, Krystalle aus Lg., F. 160—161°. — cis-3,6-Endo- 
athylenhemhydrophthalsaure, Ci0H14O4 (IX). V (X =  H) in Soda lósen, mit Pd- 
Kolloid hydrieren, mit Saure fallen. Aus W., F. 148—152°, 11. in W. Geht mit CH3-COCl 
leieht iiber in das Anhydrid, CI0H12O3, Krystalle, F. 187°. — trans-Saure, C,0H 14O4. 
Aus IX mit HC1 (D. 1,19) im Rohr (180—190°, 2—3 Stdn.). Krystalle aus W., F. 234°, 
wl. in W. Liefert mit sd. Aeetanhydrid ein hochviseoses Prod. (L i e b i Gs Ann. 4 7 8 . 
137—54. 8/2. 1930. Kiel, Univ.) L in d e n b a u m .

Arno Muller, Ein Beitrag zur Natur der Anlagerungsprodul-te des Cineols mit 
anorganischen und organischen Sauren. Vf. gibt in einer ausfuhrliehen Tabelle einen 
Uberblick iiber die bisher in der Literatur beschriebene Additionsfahigkeit des Cineols; 
die sclion friiher vom Vf. festgestellte Tendenz der aliphat. u. aromat. Ather, halogenierte
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Carbonsauren, wio Tri-, Di- u. Monochloressigsduren, leicht zu inaktmeren, wird von 
Cineol nooli iibertroffen. Krystallisierte Verbb. konntcn jcdoch beim Vermischen 
trotz betriichtlicher Warmetónung nicht erhalten werden, dagegen konnte ein teil- 
weises Entstehen von Additionsverbb. der Di- u. Trichloressigsaure mit Cineol durch 
Dest. des Saure-CiMeo/gemisclies crreicht werden. E s ist anzunehmen, dafl die Ad- 
ditionsyerbb. des Cineols keine eehten Oxoniumsalze ([C1()HlgO-H]X), sondern Solvate 
(C10H18O . . .  H-X)  darstcllen. (Riechstoffind. 4 .143—44. 158—59. Sept. 1929.) E l l m .

S. Kanao, tlber die Bildung von sekundaren Aminoalkoholen aus den Aldoximen. 
IV. (Studien iiber die Alkamine. V.) [III. (IV.) vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2974.] In Fortsetzung 
der friiheren Unterss. wurden einige weitere Mdoxim-N-iither u. sek. Aminoalkohole 
synthetisiert. — 1 - [3',4' - Methylendioxyphenyl\ - 2 - \benzylidenoximino~\ - ‘propanol - (1), 
Cj-.H^OjN. Piperonal, Nitroathan u. 20°/oig. KHC03-Lsg. 5 Tage schiitteln, gebildete 
Lsg. des Nitroalkohols mit Benzaldehyd, 65%ig. Essigsaure u. wenig A. versetzen, 
langsam Zinkstaub eintragen, mit W. verd., ausathern. Tafeln aus verd. A., F. 138,5°.—
l-[3',4'-Methylendioxyphenyl]-2-[benzylamino]-propavol-(l), C17H190 3N. Isoliert ais 
Oxalat, Nadeln, F. 203° (Aufschiiumen). Base bildet Tafeln aus verd. A., F. 120°. 
Mit alkal. Cu-Lsg. schwach purpurner Nd., in A. yiolett 1. — l-[3' ,4'-Methylendioxy- 
phenyl]-2-[j)iperonylidenoximino~\-propanol-(l), C18H17O0N. Wie oben mit Piperonal 
statt Benzaldehyd. Nadeln aus Bzl.-Lg., F. 172°. — l-[3',4'-Methylendioxyphenyl]-2- 
[$iper(»iylamino]-propanol-(l), C18H190 6N, Bliittchen aus Bzl.-PAe., F. 97—98°. Mit 
alkal. Cu-Lsg. wie obcn. Hydrochlorid, Cj8H20O5NC1, Bliittchen aus W., F. 233°. 
Chloroplatinat, (C18H20Oi;N)2PtCl(!, orangefarbige Krystalle. — Bei den folgenden Kon- 
densationen wurden die Aldoxim-N-ather nicht krystallisiert erhalten, daher direkt 
die Aminoalkohole dargestellt. — l-Furyl-2-[benzylamino]-propanol-{l), Ci4H i,0 2N. 
Aus Furylnitropropanol (vgl. C. 19 2 8 . I. 1655), Benzaldehyd, Essigsaure u. Zinkstaub 
wie oben. Nadeln aus 50%ig. A., F. 92°. Mit alkal. Cu-Lsg. wie oben. H2SO„-Lsg. 
gelbbraun, purpurn, blau, griin. Hydrochlorid, Cj.1HItt0 2NCl, Prismen aus W., F. 160°. 
Chloroplatinat, (CHHls0 2N)2PtCl8, orangefarbige Tafeln, F. 158° (Zers.). — l-Furyl-2- 
\Jurfurylainino\-propanol-(l), C,2H I50 3N. Analog mit Furfurol. Aus PAe. oder 35°/0ig. 
A., F. 88—88,5°, ident. mit der 1. c. beschriebenen Verb. Mit alkal. Cu-Lsg. violetter 
Nd. Hydrochlorid, C12H160 3NC1, Saulen aus A.-A., F. 168°. — l-Furyl-l-methoxy-2- 
[furfurylamino]-dthan, C12H]50 3N. 'Aus l-Furyl-l-methoxy-2-nitroathan (1. c.), Fur
furol, Essigsaure u. Zinkstaub. Kp.0 166,5° (korr.), D.20, 1,1209, no20 =  1,51 37, 
Md =  59,36 (ber. 59,87). — 8-\Heptiylidenoximino\-octanol-(7), C15H31OoN. Aus 8-Nitro- 
octanQl-(7) u. ónanthol wie iiblich. Bliittchen aus PAe., F. 90—91°. Bei weiterer 
Red. der Verb. wurde nicht der gesuchte Aminoalkohol, sondern infolge Spaltung 
Aminooctanol neben Ónanthol erhalten. (Journ. pharmae. Soc. Japan 50 . 9—13. 
Jan. 1930.)  ̂ LindenbaUM.

J. van Alphen, Uber die Nitrierung von 4,4'-Dimethoxy- und 4,4'-Diaihoxybenzo- 
phenon. Zum Vcrgleich mit den Resultaten fruherer Mitt. (ygl. C. 1 9 3 0 . I. 520. 521) 
wird jetzt die Nitrierung yon 4,4‘-Dimethoxybenzophenon (aus A., F. 144°) untersucht. 
Bei Einw. yon konz. Salpetersiiure bei — 15° entstehen 3 Verbb.: 2,4-Dinitroanisol, 
F. 86°, 3,5-Dinitroanissaure (Carboxylgruppe =  1) (F. 181°) u. 4,4'-Dimethoxy-3,3',5,5'- 
tetranitrobenzophencm, C15H10OnN4, aus yerd. Aceton hellgelbe Nadeln, F. 199°, 1. in 
Aceton, Bzl. u. Chlf., unl. in W., A., A., CCI, u. CS2. — Bei der Nitrierung mit konz. 
Salpetersaure in Acetanhydrid bei 0° entsteht 4,4'-Dimethoxy-3,3'-dinitrobenzophenon, 
wollige Nadeln, F. 190°. Durch Auflósen in konz. Salpetersaure entsteht die Tetra- 
nitrovcrb. —• Bei der Nitrierung yon 4,4'-Dimethoxybenzophenon in einem Gemisch 
von konz. Salpetersaure u. Acetanhydrid durch Erhitzen zum Sieden wurden die- 
selben Verbb. erhalten, wie bei der Nitrierung mit konz. Salpetersaure bei —15°. — 
4,4'-Dimethoxy-3,3',5,5'-tetranitrobenzophenon blieb bei weiterer Einw. yon konz. 
Salpetersaure unyerandert. Kochen mit einem Gemisch yon konz. Salpeter- u. konz. 
Schwefelsaure lieB die Verb. ebenfalls zum groCten Teil unyerandert, doch WTirde nach 
dcm EingieCen in Eiswasser u. Extrahieren des Nd. mit A. eine kleine Menge 2,4,6-Tri- 
nitroanisol erhalten. Auf Grund dieser Ergebnisse wird folgende Erklarung gegeben:
h3c o ) > | — xCo- /  \ . o c h s h3c o /  S-no2+ h o 3c /  S o c h 3

no,.oh —  —
Es findet eine Aufspaltung nach I statt, worauf die Salpetersaure die beiden Verbb. an- 
greift u. 2,4-Dinitroanisol u. 3,5-Dinitroanissaure bildet. Ein Teil der Anissaure kann 
.auch 2,4-Dinitroanisol liefern, indem die Carboxylgruppe durch die Nitrogruppe ersetzt
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wird. Die Abspaltung der —CO-R-Gruppe im 4,4'-Dimethoxy-3,3',5,5'-tetranitro- 
benzophenon seheint mit Schwierigkeiten verbunden zu sein; es liiBt sich folgende 
Regel ableiten: Die Entfernung von Gruppen aus dcm Bz.-Kern wird verhindert durch 
Nitrogruppen, die in m-Stellung zu der abzuspaltenden Gruppe stehen. Besonders 
bemerkbar macht sich dieser hindernde EinfluB, wenn 2 Nitrogruppen sich in m-Stellung 
befinden. Es werden noch einige Beispiele erwahnt, die sich in t)bereinstimmung mit 
dieser Regel befinden. — Bei der Nitrierung von 4,4'-Diathoxybeniophenon wurden 
tihnliche Resultate wie bei der Dimethoxyverb. erhalten. Mit konz. Salpetersaure 
bei —15° entstand 2,4-Dinitroplicnetol, hellgelbe Blatter, F. 86°. AuBerdem wurde 
4-Oxy-3,5-dinitrobenzoesaure erhalten, F. 243°. Es wurde nieht untersucht, ob die 
Athoxygruppe schon durch die Salpetersaure, oder erst durch die Extraktion mit NaOH 
verseift worden ist. — 4,4'-Didtlioxy-3,3' ,5,5'-tetranitrobenzophenon, C1THlll0 11N,1, aus 
verd. A. hellgelbe Nadeln, F. 194°. Aus absol. Aceton derbe, hellgelbe Krystalle, 
die ebenso wie die aus verd. A. erhaltenen Nadeln im Licht braun werden. Lóslichkeit 
wie bei der Methoxyverb. — 4,4'-Diathoxybenzophenon liefert bei der Nitrierung mit 
konz. Salpetersaure in Eg. bei 0° 4,4'-]Jiathoxy-3,3'-dinitrobenzophe.non, F. 159°. —  
Die Konst. der erhaltenen Alkoxynitrobenzophenone wurde bewiesen durch Darst. 
derselben aus den bekannten Chlornitrobenzophenonen. — Dic Methoxygruppen im 
4,4'-Dimethoxy-3,3',5,5'-tetranitrobenzophenon sind sehr reaktionsfahig. Durch Ersatz 
der Methoxygruppen durch 5-std. Erhitzen der Verb. im geschlossenen Rohr auf 100° 
mit Ammoniak oder einem Amin wurden folgende Aminę hergestellt: 4,4'-Diamino- 
3,3',5,5'-tetranitrobenzophenon, aus Nitrobenzol hellgelbe, wollige Krystalle, F. 324° 
(Błock Maquenne). CONSONNO (Gazz. chim. Ital. 34 [1904] I. 384) gibt F. 270°, van  
RomburGH (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 7 [1888]. 233) gibt F. 250—260°. —  4,4'-Di- 
methylamino-3,3',5,5'-tetranitrobenzophenon, CI5H120 9N6, aus Nitrobenzol orangegelbe 
Plattchen, F. 230°. — 4,4'-Diathylamino-3,3',5,5'-tetranilrobenzophejwn, C15H1609N B, 
aus Aceton orangegelbe Platten, F. 214°. — 4,4'-Di-n-propylamino-3,3',5,5'-tetranitro- 
benzophenon, C19H20O9N6, aus Aceton orangegelbe Krystalle, F. 156°. — 4 ,4 '-Di-n-butyl- 
amino-3,3' ,5,5' -tetranitrobenzophenon, C21H240 9N6, aus Aceton gelbe wollige Nadeln, 
F. 164°. — 4,4'-Di-n-amylamino-3,3'-5,5'-tetranitrobenzophenon, C23H280 9N6, aus verd. 
Aceton gelbe Nadeln, F. 130°. — 4,4'-Di-n-hexyląmino-3,3'-5,5'-tetranitrobenzophenon, 
C25H320 9N6, aus verd. Aceton gelbe Blattchen,' F. 121°. — 4,4'-Di-n-lieptylamino- 
3,3',5,5'-tetranitrobenzophenon, C2,H360 9N6, aus verd. Aceton gelbe Blattchen, F. 121°. — 
Die Lóslichkeit der Verbb. wachst mit zunehmender Lange der Alkylgruppe. Vf. gibt 
eine graph. Darst. der FF. in Bezieliung zu der an der Aminogruppe haftenden Alkyl
gruppe. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 153—64.15/2.1930. Leiden, Univ.) F ie d le r .

M. A. M ihailescu und St. P. Caragea, Die Grignardschen Organomagnesium- 
rerbindungen gewisser Polyhalogenderivale des Benzols und dereń Kondensationsprodukte 
mit aromatischen Aldehyden und Ketonen. p-Dijodbenzol laBt sich mit 2 Atomen Mg in A. 
bekanntlich nieht vóllig umsetzen, weil sich das Mg mit einer harzigen Schicht iiber- 
zieht, welche die weitere Rk. yerhindert. Vff. fanden, daB die Rk. viel besser gelingt, 
wenn man den A. durch Anisol ersetzt. Werden 2,8 g p-Dijodbenzol, 0,48 g Mg-Pulver u. 
20 cem Anisol mit ganz kleiner Flamme erhitzt, so ist das Mg in 1 Stde. yerbraucht, 
ohne daB sich merkliche Mengen Harz bilden. — p-Chlorjodbenzol reagiert mit 1 Atom 
Mg in A. in n. Weise. Zers. man mit angesauertem W. u. dest., so erhalt man Chlor - 
benzol. Etwas Chlorjodbenzol ist unverandert geblieben. Entfernt man dieses mit 
W.-Dampf, so blcibt eine Spur einer nieht fluchtigen Substanz zuriick, wahrscheinlich 
p,p'-Dichlordiphcnyl. Das Mg reagiert demnaeh ausschlieBlicli mit dem J. Ganz 
analog verliiuft die Umsetzung mit p-Chlorbrombenzol, indem nur das Br reagiert. — 
p-Chlordiphenylcarbinol, C13Hn OCl. Aus p-Cl-C8H.i-MgJ u. Benzaldehyd. Rk. heftig, 
noch l/2 Stde. kochen. Trennung von Ausgangsprod. durch Dampfdest. Krystalle 
aus PAe., F. 62°. — p-Chlor-p'-methoxydiphenylcarbinol, C14H130 2C1. Mit Anisaldeliyd. 
Nadeln aus Leiehtbzn., F . 60°. — p-Chlor-p'-[dimethylamino\diphenylcarbinol, C15H10 
ONC1. Mit p-Dimethylaminobenzaldehyd, mit verd. Soda zerlegen. Nadeln aus Bzn., 
F. 103—104°. — p-Chlortriphenylcarbinol, C19H1S0C1. Mit Benzophenon. Rk. weniger 
lebhaft. Nadeln aus Bzn., F. 85°. — p-Chlorphenylbenzoin, C6H3-COC(OH)(C6H4-C1)- 
C6H5. Mit Benzil. Nadeln aus Bzn., F. 84°. Daneben bildet sich etwas der folgenden 
Verb. Trennung vor der Zerlegung mit Saure. Der Nd. liefert p-Chlorphenylbenzoin, 
die ath. Mutterlauge die folgende Yerb. — Symm. Di-[p-chlorphenyl]-diphenylathyle}i- 
glykol, G9H5 ■ C(OH)(C0H4 • Cl) • C(OH)(C„H4 • Cl) • C6H5. Ebenso mit mehr p-Cl- C0H, • MgJ. 
Krystallohen aus Lg., F. 169°. — p-Dibrombenzol liefert mit Mg ausschlieBlicli p-Br-.
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C'6/ /4- MgBr, daneben sehr wenig p,p' -Dibromdiphenyl. Die folgenden Verbb. wurden 
durch Umsetzung von p-Br-C0H4-MgBr mit denselben Aldęhyden u. Ketonen wie 
oben dargestellt. — p-Bromdiphenylearbinol, C13HnOBr, Krystalle aus Lg., F. 65°. — 
p-Brom-p'-met]ioxydiphenylcarbinol, C14H130 2Br, Nadeln aus Bzn., F. 75°. — p-Brom-p'- 
[dimethylamino]-diplienylcarbinol, C15H10ONBr, Nadeln aus Lg., F. 107°. — p-Brom- 
łriphenylcarbinol, Ci9H15OBr, aus Bzn. — p-Bromphenylbenzoin, C20H15O2Br, Krystalle 
aus Lg., F. 88°. — Symm. Di-[p-bromphenyl]-diphenyldthylenglykol, G2GH20O2Br2, 
Krystalle aus Lg., F. 178°. (Buli. Seet. scient. Acad. Roumaine 12 . Nr. 4/5. 7— 18.
1929. B u k ares t, U n iv .) L in d e n b a u m .

Nadine V. Weimarn, Vber kolloide Kryslallisationszustande des Naphtlialins.
Bei Mischung von alkoh. Naphthalinlsgg. mit ca. 60°/0 Zuckerlsg. tritt bei tiefen 
Tempp. (—14°) ein kolloider Krystallisationszustand des gefallten Naphthalins auf, 
der unter geeignetcn Bedingungen bis 15' haltbar ist. Die solehe Zwischenzustiinde 
begunstigenden Faktoren werden angefiihrt. (Kolloid-Ztschr. 50. 164—66. 25/1.
1930. Osaka, Dispersoidological Dep. of the Imp. Industrial Research Inst.) L in d .

Keizo Nakamura, Katalytische Hydrierung des Fluorens und seiner Derimte.
Die Hydrierung des Fluorenkerns ist bisher nur bei hohein Druck u. hoher Temp. 
gelungen. Mit P t0 2-Pt bzw. P d02-Pd ais Katalysatoren konnte Vf. jedoch sowohl 
Fluoren ais auch F~luore)ionoxi?)i unter Atmospharendruck hydrieren, u. zwar naeh 
Wunsch vollstandig oder nur zur Halfte. Zunachst wurde Fluorenonoxim mit P t0 2-Pt 
in Eg. hydriert. Man unterbricht nach Aufnahme von 3 H„ u. yerjagt nach Zusatz 
der bereclmeten Menge verd. HC1 das Lósungsm. im Vakuum, wobei etwas Hexa- 
hydrofluoren mit iibergelit. Riickstand, aus verd. A. fraktioniert krystallisiert, liefert
2 Verbb. von FF. 236 u. 306°, erstere leichter 1. ais letztere. Beide stimmen auf Hexa- 
hydro-9-aminofluorenhydrochlorid. Die daraus dargestellten Acetale, FF. 147—148 u. 
179—180°, stimmen auf C15H210 2N, entfarben Br in Eg. nicht u. liefern, mit alkal. 
KMnO., oxydiert, Plithalsaure, Oxalsaure, C02 u. NH3. Von den freien Aminen wird 
das leichter 1. mit a. das schwerer 1. mit /? bezeichnet; sie absorbieren CO., aus der Luft. 
a-Amin: Kp.c 130—131°, D .184 1,026, nD18 =  1,54108. fi-Amin: Kp.„ 134—135°,
D.214 1,044, nD21 =  1,56189. Pikrate, FF. 175 u.' 196—197°. Chloroplatinate, Zers. 
bei 203—204 u. 232°. Chloroaurate, Zers. bei 148— 149 u. 195°. Benzoylderiw., 
FF. 170—171 u. 223°. Phenylharnstoffe, FF. 213—214 u. 253°. Das Ergebnis der 
Oxydation u. die Bestiindigkeit gegen Br sprechen dafiir, daB beide Aminę die Konst. I
O H ____C H U l  NH2____________ __________________ | __________________ |

I rirT vt rj I _ I I ! I I_ I I I I
CH-NH,  NH2 11 H II H NH2 H H II H

besitzen. — /J ist das stabilere Amin. Denn bei der Einw. von C6H5-C0C1 auf a ent- 
stehen etwa gleiche Teile a- u. /J-Benzoylderiv., u. mit CH3-C0C1 geht a fast ganz in 
das f}-Acetylderiv., F. 202—203°, iiber. Wegen dieser Umlagerungen wahlt Vf. fui 
die Aminę die Konfigurationen II u. III. — Erhitzt man die Hydrohalogenide der 
Aminę mit ziemlich konz. HHal im Rohr 6 Stdn. auf 150—160°, so gehen sic in die 
Perhydro-9-aminofluorenhydrohalogenide iiber. — Das a-Amin konnte in die opt. Anti- 
poden zerlegt werden. Die d-Ditarlrale krystallisieren prachtvoll aus verd. CH3OH, 
das des d-Amins mit 1 Mol. Solvens, F. 206°, das des l-Amins ohne Solvens, F. 223 
bis 224°. Die freien Aminę zeigten [ajc20,8 =  +12,03° u. [ajn27,5 =  — 11,98° in 
Piperidin. Die Spaltung des /9-Amins konnte wegen Materialmangels nicht durch- 
gefiihrt werden. — Die Salze dieser Aminę u. auch die des Perhydro-9-aminofluorens 
sind in W. viel leichter 1. ais die des 9-Aminofluorens u. besitzen wie diese vortreffliche 
lokalanasthesierende Wrkg. — Bei der Hydrierung des Fluorenonoxims mit P d02-Pd 
entstehen nicht obigc Aminę, sondern infolge NH3-Abspaltung Hcxahydrojluoren, u. 
zwar ist dieses reiner ais das aus Fluoren dargestellte. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 
469—72. Dez. 1929. Tokio, Phys. u. chem. Forschungsanst.) L in d e n b a u m .

Meta de Jong und J. P . W ibaut, tJber die katalytische Hydrierung von Pyrrolen 
zu Pyrrolidinen. Vff. untersuchen die katalyt. Hydrierung von Pyrrolderiw. mit 
Platinoxyd ais Katalysator nach A d a m s  (C. 1 9 2 4 . I .  281). Der von Z e l i n s k y  u. 
J u r j e w  (C. 1929. II. 3012) beobachtete Unterschied bei der katalyt. Hydrierung 
von Pyrrol u. N-Methylpyrrol in Ggw. von Palladium besteht nicht, wenn Platin an- 
gewandt wird. Eg. ais Lósungsm. ist am besten geeignet. Die durch Alkyl- oder Phenyl- 
gruppen substituierten Pj^role werden im allgemeinen schneller hydriert ais das Pjrrol 
selbst. Die Hydrierung des Pyrrolins verliiuft schneller ais die des Pyrrols selbst unter
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yergleichbaren Bedingungen. — Pyrrol, aus schlcimsaurem Ammonium nach 
K hotinsky (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 2506) laBt sich nur langsam hydrieren. 
Nach sorgfaltigem Destillieren des Red.-Prod. wird Pyrrolidin rein erhalten, Kp. 88,5 
bis 89°; nD15 =  1,4270. Pikrat, aus A. gelbe Nadeln, P. 112°. Manchmal wurde ein 
dunkelrotes Pikrat beobachtct, F. 163—164°, nach der Analyse yielleicht 2 Moll. Pyrro
lidin mit 1 Mol. Pikrinsaure. Dies rote Pikrat, (C4H9N)2,C6H30 7N3, gibt mit der gleichen 
Menge Pikrinsaure zusammengerieben das gelbe Pikrat vom F. 112°. — Pyrrolin 
wurde aus Pyrrol durch Red. mit Zinkstaub u. Salzsaure nach K n ORR u. R a b ę  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 3491) hergestellt, Kp. 90—91°, Pikrat, F. 156°. Der 
Unterschied der Hydrierungsgeschwindigkeit mit der des Pyrrols wurde bestimmt: 
die Hydrierung des Pyrrolins fing nach 10 Min. an u. war nach 25 Min. beendet, die 
Hydrierung des Pyrrols fing nach 17 Min. an u. war erst nach 3 Stdn. beendet. —
2-Metliylpyrrol lieferte mit Platinkatalysator in Eg. in 45 Min. 2-Mcthylpyrrolidin, 
Kp. 95—96°. — N-Alhylpyrrol, Kp. 131°, lieferte in 2 Stdn. N - Alhylpyrrolidin, Kp. 104°; 
np15 =  1,4113; Pikrat, F. 184—186°.— 2- Athylpyrrol, liefert 2- Athylpyrrolidin j K p. 110 
bis 120°; ni>15 =  1,4256. Pikrat, Goldsalz oder Platinsalz konnten nicht erhalten werden
— N-Phenylpyrrol ergab N-Cyclohexylpyrrolidin, C10H19N, ólige Fl., Kp. 214°, nn15 =
1,4832. Pikrat, C10H19N,CcH3O7N.), aus A. F. 165°. AuBerdem wurde noch ein Pikrat, 
C10HI9N(C6H3O7N3)2, erhalten, das bei 315° explodiert. — Au-Salz, (C10H19N)2HAuCl4, 
F. 88°. — Die Hydrierung des N-Phenylpyrrols wurde auch noch in verschiedenen 
anderen Losungsmm. untersucht. — 2-Plienylpyrrol lieferte bei der katalyt. Hydrierung
2-Cyclohexylpyrrolidin, ól, Kp. 220—230°, nn15 =  1,5313. Pikrat, (C10H19N)2C6H30 7N3, 
aus A. F. 153°. Durch Hydrierung yon 2,4-Dimetliylpyrrol entsteht 2,4-himelhyl- 
pyrrolidin, Kp. 115—117°. In absol. A. konnte das 2,4-Dimethylpyrrol nicht hydriert 
werden. — 2,5-Dimethylpyrrol, Kp. 165—167°, lieferte 2,5-Dimethylpyrrolidin, Kp. 106°, 
nn15 =  1,4357. Pikrat, C0H13N,C,jH3O7N3, aus A. F . 117—118°. —  2,5-Diphenyl- 
pyrrol, aus A. F . 143,5°, gibt bei der katalyt. Hydrierung 2,5-Dicyclohexylpyrrolidin, 
Kp. 312—318°. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 237—46. 15/2. 1930. Amsterdam, 
Univ.) F i e d l e r .

A. Hantzscll und E. Czapp, Umwindlung des Oxindoncarbcmsaureesters in einem 
Naphthalincarbonsdureester. Nach Vff. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 146 [1930]. 131) 
entsteht durch Einw. von Diazomethan auf Phenylindandion bzw. Phenyloxindon 
glatt der entsprechende O-Methylather. Die analoge Rk. yersagt bei dem gelben 
Oxindoncarbonsaureester I. Mit 1 Mol Diazomethan entsteht zwar der sehr instabile
O-Ather — der durch Behandlung des entsprechenden Ag-Salzes mit CH3J nur im 
unreinen Zustande erhalten wurde —, beim Abdunsten seiner gelben ath. Lsg. hinter- 
bleibt aber nur farbloses Indandion V. Bei Anwendung von Diazomethan im ttber- 
schuB entsteht infolge Ringerweiterung l-Oxy-4-nielJioxynaphthalin-2-carbonsdure- 
athylester IV uber die nicht faBbaren Zwischenstufen II u. HI.

V e r s u c h e .  l-Oxy-4-metIioxynaphthalin-2-carbonsdureathylester (IV), C14H 140 4. 
Durch Einleiten von Diazomethan in die methylalkoh. Lsg. yon I, F. 87—88°. -—
l-Oxy-4-metlioxynaphthalin-2-carbomdure (VI), C12H10O4. Durch Verseifen yon IV mit 
NaOH. F. 180° unter C02-Abspaltung u. Bldg. von l-Oxy-4-methoxynaphthalin, 
CnH10O2; entsteht auch langsam beim Koehen der alkal. Lsg. der Saure VI, F. 130°. 
Beim langeren Kochen tJbergang unter gleiehzeitiger Osydation durch den Luftsauerstoff 
in den durch A. extrahierbaren blauen Farbstoff C22H160 4 von RUSSIG (Journ. prakt. 
Chem. 62 [1900]. 53). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 566—67. 5/3. 1930. Leipzig, Chem. 
Lab. d. Uniy.) • STRASSER.

Pierre Girard und J. Parrod, Bildung von 4-[Oxymethyl]-imidazol aus Fructose 
in ammoniakalischer Kupferhydroxydlosung bei niedriger Temperatur. Nach Ansicht 
der Botaniker hiingt die Bldg. yon Aminosauren u. weiter von Proteinen in den 
Pflanzen aus dem NH3 des Bodens vom Geh. der Gewebe besonders an Ketonzuckern ab.

C-OCH3 OCH,
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Vorliegende Unters. ist in guter Ubereinstimmung mit dieser Auffassung. Man schuttelt 
ein Gemisch von 30 g Fructose, 30 g Cu(OH)2, 75 ccm 20%ig. NH.,OH u. 1000 ccm W. 
einige Tage in O-Atmosphare, zers. den griinen Nd. (Filtrat enthalt reichlich Oxal- 
siiure) in wss. Suspension mit H2S, filtriert vom CuS, engt im Vakuum ein u. gibt 

konz. Pb-Acetatlsg. zu. Es fallt ein Pb-Salz aus, welches N u. S
i " n ' enthalt. Aus dem Filtrat entfernt man das Pb mit II2S, ver-

___ qjj jagt diesen, gibt Pikrinsiiure zu, krystallisiert das Pikrat aus W.
um, zers. es mit K2C03, verdampft u. nimmt mit w. Aceton auf. 

Beim Erkalten fallen derbe Krystalle aus, F. 93°, 1. in W ., A., \vl. in k. Aceton, sonst 
unl. Die wss. Lsg. fallt HgCl2, ammoniakal. AgN03 u. CuSO.,. Das Pikrat bildet 
goldgelbe Nadeln aus W ., F. 206°. Die Basc ist ident. mit dem von P y m a n  (Journ. 
chem. Soc., London 99 [1911]. 668) beschriebenen 4-[OxymethyV\-imidazol, C,HBON2 
(obenst.). — Von Interesse ist die strukturelle Verwandtschaft der Verb. mit Histidin. 
Nach W in d a u s  u. U l r ic h  (Ztschr. physiol. Chem. 90 [1914]. 366) bildet sich bei 
jahrelangem Stehen einer Lsg. von Glykose in ammoniakal. Cu(OH)2 Imidazol-4-car- 
bonsaure, welche wohl ais Oxydationsprod. obigen Alkohols anzusehen ist. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 328—30. 3/2. 1930.) " L in d e n b a u m .

Ernest W ilson Mc Clelland und Leonard Arthur Warren, Die Bildung und 
Stabilitdt der 2-o-Tliiophenyl-4,6-dihydroglyoxaline. (Vgl. C. 1929. II. 1677.) Athylen- 
diamin liefert mit 2,3-Dithiosulfmden 2-o-Thiolphenyl-4,5-dihydroglyoxalin (1). Die 
Lóslichkeit der Yerb. in Sauren u. Alkalien, die Bldg. eines Pikrates u. Silbersalzes u. 
des S-Hethylathers II beweisen die Konst. der Substanz. Ferner laBt sich das Amid JH 
iiber das Nitril in das Thioamid IV iiberfukren, welches mit Athylendiamin II liefert, 
desgleichen entsteht II auch aus dem Athylendiamin V mit HCl. Ais Nebenprod. der 
Horst. von I entsteht das Disulfid VI, welches mit Br ein Schwefelbromid u. weiter 
in Eg. das tricycl. Hydrobromid VH liefert. I oder VI geben mit uberschussigem Br 
ein Perbromid der tricycl. Verb. VII. Almliche Perhalogenide lasscn sich aus II her- 
stellen, so das Perjodid, C10H12N2S,H J, J2 u. Perbromid, C10H12N2S,HBr,Br2.

SH S-CH,

I I NH
"NCH2

nu— Ic h ,

lm J.CO.NHs L1VJ
iS-CH3

c s -n h 2

NH 
\ / \ C H a

Nil------ IcHjj

V o r s u c h e .  Aus 2,4-Dithiosulfinden u. Athylendiamin in A. 2-o-Thiolphenyl-4,5- 
dihydroglyoxalin, C9H10N2S (I) aus A., gelbe Platten Tom F. 244° (Zers.), Sintern 
bei 210°, Pikrat, F. 242° (Zers.), Rotfarbung bei 165—170°. Aus 2-Mothylthiolbenzoyl- 
chlorid mit _NH3 2-Methyllhiolbenzamid, CaH9ONS (Ul), aus W. F. 149—150°, mit 
Athylendiamin Di-2-methylthioldibenzoylathylendiamin, C18H20O2N2S2 (V), aus A. 
F. 191 192°, bzw. in Xylol mit P20 5 2-Methyltliiolbenzonitril, C8HTNS, aus Lg.-A.

aus ^er letzteren Verb. in A.-NaOC2H5 mit H2S 2-Methylihiolbeniothioamid, 
C8H9NS2 (IV), aus A. F. 128—131°. Hieraus, bzw. aus I oder V 2-o-Methylthiolphenyl-4,5- 
(hhydroglyozalin, C10H12N2S (II), aus verd. A. F. 100°, Hydrojodid, F. 208°. I gibt in 

das Dihydrobromid, C18H18N4S2,2HBr, F. 283° des 2,2’-o,o'-Dithiodiphenyl- 
4,5-duiydroglyozalins, ClaH ,sN4So (VI), aus A. gelbe rhomb. Kjystalle vom F. 198°.

^  1 MoL Br in CC14 d"as tricycl. Hydrobromid, C0HsN2S,HBr (VII), aus A. 
d , ’ P i’crał> ^ • 241—242° (Zers.), I gibt in Eg. mit uberschussigem Br das tricycl.
rerbromid, C9HsN2S,HBr,Br2, aus Eg. gelbrote Platten vom F. 139—140°. In iihn- 
licher Weise entstehen aus II das Perbromid, C10H12N2S,HBr,Br2, aus Eg. Platten 
vom F 128—134° u. Perjodid, C10HlnN2S, HJ, J2, aus A.-Lg. F. 114°. (Journ. chem. 

p  p 1929' 2621—28. Noy. London, Kings Coli.) T a u b e .
R. Cornubert, Konstitution der sogenannten Tetrahydropyrom-erbindwigen. (Vgl. 

tORNUUERT u. Borrel, C. 1930. I. 1463, u. friiher.) Vf. besehaftigt sich mit der
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Best. der Konst. der sog. ,,Tetrahydropyronverbb.“, welohe aus zahlreiehen Cyclanonen 
vom Typus —CH,-CO-CHR— u. —CHR • CO • CHR'— mit Benzaldehyd +  HCl 
erhalten worden sind, indem sich 1 Mol. Keton mit 2 Moll. Aldehyd unter Austritt 
yon 1 H20  kondensiert. Gleichzeitig wurde direkt festzustellen yersueht, daB sich 
die Benzaldehydreste in a u. a' zum CO befinden. a,a'-Dimełhyl- u. a-Methyl-a.'-benzyl- 
cyclohemnon (I u. U) licfern 100 u. 97°/o Tetrahydropyronycrbb. Wenn also in II

die H-Atome in a u. a' die Kondensation yermitteln, so miiCte Ersatz eines dieser 
H-Atome dureh CHn die Kondensation vollig verhindern. In der Tat bleiben die 
Ketone HI u. IV bei der Einw. von Benzaldehyd +  HC1 unyerandert. — Trotzdem 
schien die Moglichkeit nicht vollig ausgesclilossen, daB H-Atome in fi, y oder co bei der 
Bldg. der Pyrone beteiligt sind, u. es erhob sieh die Pragę, ob irgendeinc bestimmte 
Eig. des Ketons II bei den Ketonen HI u. IV versehwunden ist. Vf. hat die Aktivitat 
der CO-Gruppen gepriift. Unter gleichen Bedingungen liefern alle 3 Ketone ihre 
Oxime mit ausgezeicłmeter Ausbeute. Dagegen betragen die Ausbeuten an den 
Semicarbazonen bei n  58, bei HI 41 u. bei IV 0%. Nur bei groBem UberschuB an 
Semicarbazid liefert auch IV ein wenig Semicarbazon. Eine bestimmte Eig. von II, 
welche mit den H-Atomen in a nicht yerkniipft ist, kann also dureh Einfubrung von 
CH3 in a verschwinden. Daher hat das Ausbleiben der Pyronrk. bei HI u. IV keinen 
absol. bcweisenden Wert. Aber wahrsclieinlich ist es doch, daB die H-Atome in a u. a' 
die Pyronbldg. yermitteln. — a,ot.-Dim.elhyl-a.'-benzylcydohexaiion (Ul). Dureh Hy- 
drierung yon Benzylidcn-a,a-dimethylcyclohexanon mit Ni. Kp.29 179°, D .13 1,005, 
nu13 =  1,5251, Md =  65,9 (ber. 65,7). Oxim, F. 145°. Semicarbazon, F. 201—202°. — 
a,a'-Dimelhyl-a.'-benzylcyclohexanon (IV). Dureh Benzylierung von a,a'-Dimethyl- 
cyclohexanon, wobei auch etwas Dibenzylderiv. (F. 78°) entsteht. Kp.2„ 174°,
D .185 1,014, nn" 5 =  1,5297, Md =  65,8. Oxim, F. 155—156°. — H wurde dureh 
Hydrierung von Benzyliden-a-methylcyclohexanon dargestellt. Oxim, F. 115°. Semi
carbazon, F. 163—164°. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 308—09. 3/2. 1930.) Lb.

Manmohan Sen, Synth-ese von Tetrahydroxanihonen. S en  u . B a s u  (C. 1928. II. 
2241) haben "die dureh Kondensation yon Cyclohexanon-2-earbonsiiureestern u. Phe- 
nolen synthetisierten Verbb. aus bestimmten Griinden ais Cumarine aufgefaBt, obwohl 
die auffallende Alkalibestandigkeit der Verbb. dieser Auffassung entgegen zu sein 
schien. Eine sichere Entscheidung muBte die Synthese der Tetrahydroxanthone bringen, 
welche bei obigen Kondensationen ebenfalls hatten entstelien kónnen. Diese Syn
these hat Vf. entsprechend folgendem Sehema (fur die einfachste Verb.) durchgefiihrt:

Die Ausbeuten sind allerdings wegen Nebenrkk., besonders Bldg. von Diacyleyclo- 
hexanonen, u. schwieriger Isolierung nicht befriedigend. Die Tetrahydroxanthone 
schm. yiel niedriger ais die Xanthóne, sind sil. auBer in Lg. u. bilden keine Oxonium- 
salze, selbst nicht mit IICIO,, zweifellos infolge des hydrierten Ringes. Sie werden 
dureh Alkalien so leicht zu Salicylsauren u. Cyclohexanonen hydrolysiert, daB ein 
Zwisehenprod. nicht faBbar ist. — Aus der Verschiedenheit des 6-Methyltetrahydro- 
xantlions von der Verb., welche S en  n. B a s u  aus Cyelohexanon-2-carbonsaureester u. 
m-Kresol erhalten haben, folgt unzweideutig, daB die Yerbb. jener Autoren wirklieh 
Cumarine sind. Ihre Alkalibestandigkeit wird offenbar dureh den hydrierten Ring 
yerursacht.

V e r s u e h e .  Telrahydroxanthon, C13H120 2. Aus Cyclohexanon u. Na-Pulver in A. 
das Na-Salz herstellen, unter Eiskiihlung 1 Mol. Acetylsalicoylchlorid in wenia A. 
zugeben, 6 Stdn. kochcn, verd. HC1 zufugen, ath. Schicht mit yerd. Soda waschcn, 
A.-Riickstand (schweres Ol) 1 Stde. mit konz. HC1 kochen, in A. aufnehmen, mit

i  —(CH3)CH • co • c h ( c h 3)— in — ( c h 3).,c • co • c h ( c ,h 7)—
n —(CH3)CH-C0 -CH(C,H,)— n r —(Ch3)ćh-C 0 -C(Ch3)(C3h 7)—

-  NaCl

o  c h 2

c o
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•verd. Alkali waschen usw., halbfcstcs Rohprod. auf Ton abpressen. Rhomb. Wiirfel 
aus PAe., F. 105°. — 7-Mełhylderiv., C14K140.,. Mit Acetyl-p-kresotinsiiurechlorid. 
Nadeln aus Lg., F. 113°. — G-Me.thylde.riv., CllH MOs. Mit Acetjd-m-krcsotinsaure- 
chlorid. Sehuppen aus PAe., F. 100°. — 2-Methylderiv., C14H 14Ó2. Aus p-Mcthyl- 
cyclohexanon wie oben. Platten aus PAe., F. 130—131°. — 2,7-Dimetliylderiv., 
C15H160 2, Nadeln aus PAe., F. 137—138°. —  2,6-Dimethylderiv., C15H 10O2, aus Lg.,
F. 118—119°. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 925—30. 31/12. 1929. Calcutta, Univ.) Lb .

P. van Romburgh und H. W. Hliyser, Ober die Bildung von Dihydrobenzimid- 
azol- und Tetrahydrochinoxalinderivaten durch Einwirkung von Essigsdureanhydrid und 
Zinkchlorid auf nitrierte Alkylaniline. Durch Einw. von Aeetanhydrid u. Zinkchlorid 
auf 2,4-, 3,6-Dinitro- u. 3,4,6-Trinitrodimethylaniłin entstehen Nitroderiw. des 1-Methyl-
2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazols. Aus nitrierten Diathylanilinen entstehen analog 
Tetrahydrochinoxalinderivv. — 6-Nitro-l-methyl-3-acetyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol, 
CjoH90 4N3 (I), aus Zinkchlorid (0,5 Teile), Aeetanhydrid (2 Teile) u. 3,6-Dinitrodimethyl- 
anilin (1 Teil) durch 4—5-std. Erhitzen am RiickfluBkiihler. Aus Bzl. gliinzende Nadeln,
F. 185—186°. Die Verb. enthiilt Krystallbzl., das an der Luft schnell abgegeben wird, 
wobei die Krystalle ein mattes Aussehen annehmen. LI. in Aceton, Essigsaure, Athyl- 
acetat, wl. in verd. Sauren u. Alkalien, kann aus A. in gut ausgebildeten Krystallen 
erhalten werden. — 6-Nitro-l-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenziviidazol, C8H70 3N3, durch 
Auflosen von I in w. 10%ig. Na OH u. Ansauern. Aus A. Krystalle, F. 272“. Dieselbe 
Verb. entsteht auoh durch Oxydation der Acetylverb. mit Chromsaure in sd. Essigsaure. 
Die Verb. liefert mit Na in Xylol eine beim Erhitzen explodierende Na-Verb. — G-Amino-
l-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol wurde ais Hydroclilorid, C8H10ON3C1 +  1 aq, 
aus I beim Erwarmen mit Eisenpulver in konz. Salzsaure erhalten. Aus A. +  H ćl

Nadeln, F. 348° (Zers.). — G-Nilro-l-melhyl-2-chlorbe.nzimidazol, C8H0O2N3Cl, aus
6-Nitro-l-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol (F. 272°) in PhosphoroxychIorid durch 
40 Min. langes Kochen mit PC15 neben viel halogenfreier Verb. Nach Entfernung des 
Phosphoroxychlorids im Yakuum wurde mit troeknem A. ausgewasehen, F. 202—203°. 
—- 5-Nitro-l-methyl-3-acetyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol, C10H9O4N3, aus 2,4-Dinitro- 
dimethylanilin wie bei Verb. I neben einem amorphen braunen Prod., das nicht ge- 
reinigt werden konnte. Die nach dem Extrahieren im Soxhlet mit Bzl. u. Entfernen 
des Losungsm. erhaltene krystallin. M. wurde aus w. Aceton umgel. Derbe Nadeln, 
F - 175—176°. — 5-Nitro-l-methyl-2-oxo-2,3-diliydrobenzimidazol, C8H70 3N3, durch Er- 
warmen der vorigen Verb. mit yerd. NaOH ais Na-Verb. Durch Ansauern bildete sich 
ein grauer Nd. Aus A. Nadeln, F. 300°. Die Verb. wurde auch durch Oxydation der 
Acetylverb. vom F. 175—176° mit Chromsaure in sd. Essigsaure erhalten. — 5-Amino-
3-nisthyl-2-oxo-2,3-dihydrobcnzimidazol, wurde aus der Nitroverb. durch Red. mit 
Eisenpulver in HC1 ais Hydroclilorid, C8H 10ON3C1 +  1 aq, erhalten. Aus A. +  HC1 
fast farblose Krystalle, F. unsoharf 320—330° Zers. Das Krystallwasser wurde schwer 
beim Erhitzen auf 110—120° abgegeben. Vf. gibt deshalb fiir das Aminhydrochlorid 
die Formel II. 5-Nitro-l-methyl-2-chlorbenzimidazol, C8H0O2N3Cl, aus 5-Nitro-l-methyl-
2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol in Phosphoroxychlorid durch Erhitzen mit PC15 im 
geschlossenen Rohr auf 185—195° wahrend l 1/ i Stde. Aus A. hellbraune, federiihnliohe 
Krystalle, F. 184—185°, wl. in W. Aus W. feine Nadeln, F. 186°. — 5-Nitro-l-methyl-
2-oxo-2,3-dihydrobenzim idazol wurde auch erhalten durch Zufiigen einer 10°/oig- Lsg. 
von Phosgen in Bzl. zu 4-Nitro-2-aminomonomethylanilin in w. Bzl. Aus A. F. 300°. 
Ident. mit der auf anderem Wege erhaltenen Verb. Die Bldg. einer tautomeren Form 
ist nicht ausgesehlossen. Durch Kochen mit Essigsaure wurde eine Acetylgruppe in 
das Mol. eingefiihrt unter Bldg. der Verb. vom F. 175° (s. oben). — 5,6-Dinitro-l-methyl- 
^ Z y -M y fr o b m z im id a z o l ,  C8H60 6N4, aus 3,4,6-Trinitrodimethylanilin, gelbe Platten, 
ł  • Verb. kann auch erhalten werden durch Nitrieren der 6-Nitroverb., dereń
Aeetylderiv. vom F. 185° mit Salpetersaure (D. 1,5) bei einer Temp. von unter 15° 
behandelt wird: 5,6-Dinitro-l-methyl-3-acetyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol, C10H8O6N4, 

hellgelbe blattrige Krystalle, F. 191°. Wenn die Acetylgruppe durch verd. 
JNaOH entfernt wird, wird das mit dem auf anderem Wege erhaltenen ident. Prod. 
gewonnen. — 7-Nitro-l-dthyl-4-acetyl-3-oxo-l,2,3,4-tetrahydrochinoxalin (Fehler im

■3
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Original, d. Ref.), C12H130 4N3 (III), aus 3,6-Dinitrodiathylanilin; aus PAe. oder A., 
P. 127°. Unl. in k. verd. anorgan. Sauren u. Alkalien. — 7-Nitro-l-athyl-3-oxo-lJ2,3,4- 
tetrahydrochinozalin, C10Hn O3N3, aus dem von den Nebenprodd. durch Extraktion. 
mit PAe. befreiten Rk.-Prod. aus Essigsaure u. Zinnchlorid mit 3,6-Dinitrodiathyl- 
anilin durch Kochen mit W.; aus verd. A. Nadeln, F. 206°. Wird auch aus der acety- 
lierten Verb. yom F. 127° durch Erwarmen mit 10%ig. NaOH erhalten. Bei der Einw.. 
von Na-Nitrit auf diese Verb. in verd. Schwefelsilure entsteht eine Nitrosoverb., walir- 
scheinlieh 7-Nitro-l-athyl-4-nilroso-3-oxo-l,2,3,4-tetrahydroóhinoxalin, hellbraune Kry- 
stalle; durch Erwarmen mit Salzsaure wird die Ausgangsverb. wiedergewonnen. —
6-Nitro-l-athyl-3-oxo-l,2,3,4-tetrahydrochinoxalin, C10HuO3N3, aus 2,4-Dinitrodiathyl-
anilin neben anderen Prodd. Aus W. u. dann aus A. Nadeln, F. 157°. Unl. in verd. 
Alkalien. Bei der Rk. entsteht auBerdem 6-Nilro-l-athyl-3-oxo-4-acetyl-l,2,3,4-telra- 
hydrochinoxalin (Fehler im Original, d. Ref.), C12HI30 4N3, aus verd. Aceton Krystalle,
F . 166—167°. L. in verd. Sauren, durch verd. Alkalien wieder auszufallen. Durch 
Erwarmen mit 10%ig. NaOH-Lsg. wird die Acetylgruppe abgespalten. Es wird die 
Verb. yom F . 157° erhalten. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 49 . 165—76. 15/2. 1930- 
Utrecht, Univ.) F i e d l e r .

Isidore Elkanah Balaban, Die Nitrierung des 3-Oxy-l,4-benzisooxazins und seiner
7- und 8-Acelamidoderivate. 3-Oxy-l,4-benzisooxazin liefert nitriert 6-Nitro-3-oxy-
l,4-benzisooxazin (II) u. 2-Nilro-3-oxy-l,4-benzisooxazin (HI) (vgl. N e w b e r y  u. 
PHILLIPS, C. 1 9 2 9 . I. 530). 7-Acetamido-3-oxy-l,4-benzisooxazin gibt bei der Ni
trierung das 6-Nilroderiv., die 8-Acetamidoverb. ein Gemisch der 6- u. 7-Nilroverbb_

O O

N o J ^ J c - O I I  4 \ x ^ \ / C 'OH
NH NH

V e r s u c h e. Die Nitrierungen wurden bei 0° in konz. H2S 04 ausgefiihrt. Aus I 
6-Nitro-3-oxy-l,4-benzisooxazin (H), aus A. F. 235° u. 2-Nitro-3-oxy-l,4-benzisooxazinr 
CgH60 4N2 (HI), F. 155— 157°. HI gibt reduziert u. acetyliert ein A<xlylaminod-eriv., 
C10Hio03N2, F. 283°. Aus 7-Acetamido-3-oxy-l,4-benzisooxazin 6-Nitro-7-acelamido-3- 
oxy-l,4-benzisooxazin, C10H9O5N3, aus 50°/o Eg. Prismen vom F. 276°, mit HC1 ver- 
8eift 6-Nilro-7-amino-3-oxy-l,4-benzisooxazin, C8H70 4N3, aus 50°/o Eg. rote, hexa- 
gonale Prismen vom F. 317° (Aufschaumen). Die 8-Acetamidoverb. gibt nitriert (1)
6-Nitro-8-acetamido-3-oxy-l,4-benzisooxazin, C10H9O,;N3, aus 50% Eg. mit 1 H2Ó
F. 295—297° (Aufschaumen), durch Yerseifung hieraus 6-Nilro-S-amino-3-oxy-l,4- 
benzisooxazin, CsH ,0 4N3( aus W. F. ca. 300°, Hydroclilorid, Zers. bei 302° u. (2)
7-Nilro-8-cuxtamido-3-oxy-l,4-benzisooxazin, CJ0H9O5N3, aus W. mit 1 H20  F. 254° u.
verseift 7-Nitro-8-amino-3-oxy-l,4-benzisooxazin, C8H70 4N3, aus 50% Eg. F. 302(f 
(Zers.). (Joum. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2607—10. N o t.  Wandsworth, Unters.- 
Lab. von M a y  & B a k e r . )  T a u b e .

Manmohan Sen, Syntliesen in der Triazinreifte. Deriw. des 1,2,4-Triazins vom 
Typus I konnen ganz allgemein aus N-substituierten Acylglyeinen u. Hydrazinen. 
synthetisiert werden:

NR'-CHR".C02H ■ _ 2Hn0 NR' • CHR" • CO NH-CHs-CO II
R-ÓO HSN------NH-R"' --------R * C = N ------------ N*R'" R - Ó = N — N -C 6H5

Die Verbb. I sind unl. in verd. u. konz. Alkalien u. in verd. Sauren, 1. in konz. HC1, 
daraus schon durch W. fallbar, sind also sehwache Basen. Ihre Lsgg. in konz. H„S04 
sind hellrosarot. Aus Glycinen u. symm. Acylhydrazinen konnten die Verbb. i" da
gegen nicht erhalten werden. — Hippur- u. Acetursaure (mit freiem NH) konnen mit 
Phenylhydrazin theoret. sowohl die Triazine H ais auch die Imidazolmie U l liefern. 
In der Tat geben die erlialtenen Prodd. wohl gut stimmende Analysenwerte, zeigen 
aber ziemlieb starkę Schmelzinterralle u. sind zweifellos Gemische von H u. IH, dereń 
Trennung nicht gelang. Der Beweis fiir die Bildungsmoglichkeit von IH wurde durch 
glatte Kondensation von Hippursaure mit unsymm. Benzylphenylhydrazin zu IV  
erbracht. — Sodann versuchte Vf., vom Hippursdurephenylhydrazon (V) aus zu einem 
j-einen Triazin zu gelangen. Aber durch Erhitzen von V auf 155—160° wurde dasselbe 

N-CH2-CO I I I  N-CH2-CO IV V NH-CH,-CO,H
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Gemisch von II u. III erhalten wie oben, woraus folgt, daB V gleioh den Amidinen 
tautomer reagiert.

V e r s u c h e. l,4-Diphenyl-3-methyl-6-oox>tetrdhydro-l,2,4-triazin, C16H16ON3 
(nach I). Acetylphenylglycin u. Phenylhydrazin in A. 7 Stdn. kochen, verdampfen, 
Prod. mit verd. HC1, dann Soda Yerreiben, mit wenig A. waschen. Platten aus A., 
F. 163—164°. — l-Phenyl-4-o-tolyl-3-methyl-6-oxotetrahrydro-l,2,4-łriazin, C17H X7ON3. 
Mit Acetyl-o-tolylglyein (10 Stdn.). Platten aus A., F. 183—184°. — l-Phenyl-4-a.- 
naphłhyl-3-methyl-6-oxotetrahydro-l,2,4-triazin, C20H 17ON3. Mit Acetyl-a-naphthyl- 
glycin. Schuppen aus A., F. 221°. — Verbb. GlhHViON3 (II +  III, R =  C6H 5). Aus 
Hippursaure u. Phenylhydrazin in sd. A. (5 Stdn.). Aus A., Aceton, Essigester, F. 178 
bis 186°. Verh. gegen Alkalien u. Sauren glcich den Verbb. I. — Hippursdurcphenyl- 
hydrazon, C15H150 2N3 (V). Mit Phenylhydrazinhydrochlorid u. Na-Acetat in W. 
(W.-Bad, 3 Stdn.). Schuppen aus A., F. 137—'138°, 1. in Alkalien. —  Verbb. C10Hn ON3 
(II +  IH, R =  CH3). Aus Acetursaure wie oben. Aus A. oder Aceton, F. 200—206°. — 
l-[Phenylbenzylamino]-2-phenylimidazolon-(5), C22H19ON3 (IV). In sd. A. (8 Stdn.). 
Nadeln aus A., F. 147°, unl. in Sauren u. Alkalien. Lsg. in konz. H2S 04 rosarot. 
(Journ. Indian chem. Soc. 6.1001—06. 31/12. 1929. Calcutta, Univ.) Lindenbaum .

Max und Michel Polonovski, Ubergang eines tertidren Aminozyds in ein Dialkyl- 
hydroxylamin: N-Ozynoniarcein. Wie friiher (C. 1 9 2 9 . I. 1697) gezeigt, gehen die 
N-Oxyde des Hydrastins u. Narkotins leicht in isomere Verbb. von ganz anderer 
Konst. iiber. Zunaehst berichten Vf£. iiber die Umlagerung des Narkotin-N-oxyds. 
Eine ca. 10%ig. Lsg. seines Hydrats in Chlf., uber Na2SO,, getrocknet, triibt sich bei 
Raumtemp. allmahlich. infolge W.-Ausscheidung, u. nach 4 Tagen bildet das W. eine 
dunne, oben schwimmende Schicht. Von Zeit zu Zeit entnommene Proben zeigen, 
daB gleichzeitig die Drehung von 35° auf 0 sinkt u. die Alkalinitat gegen Methylorange 
abnimmt. Das Endprod. ist unl. in verd. Sauren, wird durch S 02 u. selbst Zn +  HC1 
nieht reduziert u. reagiert weder mit Acetanhydrid noch mit CH3J. Folgende Rkk. 
sind demnaeh gleichzeitig eingetreten: W.-Abspaltung, Verlust des Asymmetrie- 
zentrums u. der Basizitiit des N, tlbergang des N-standigen O in offenbar atherartige 
Bindung. Mit Br in Chlf. liefert die neue Verb. ein Bromderiv., C22H22OgNBr, F. 186°. 
Durch Losen in 20 Teilen konz. HC1 wird sie hydrolysiert zu einem fast unl. Hydro- 
chlorid von F. 213°, welches durch W. zu einer in Alkalicarbonaten 1. Saure von F. 191° 
dissoziiert wird. Letztere oder auch das urspriingliche Umwandlungsprod. liefert mit 
HCl-Gas in Alkoholen gut krystallisierende Ester, unl. in Alkalien, 1. in Bzl., welche 
mit Sauren krystallisierte, leicht dissoziierbare Salze bilden: Athylesłer, C^HogOjN, 
F. 151°; Hydrochłorid, F. 197°; Melliylester, C23H,,0„N, F. 137°. — Die Eigg. dieser 
Ester (alkal. gegen Methylorange, neutral gegen Lackmus) weisen auf das Vorliegen 
der Gruppe>N-OH hin. Tatsachlich werden die Saure u. ihre Ester durch Alkalien 
leicht vcrandert, reduzieren FEHLlNGsche Lsg., HgCl2 u. ammoniakal. AgN03-Lsg. u. 
reagieren lebhaft mit S 02 unter Bldg. von Sulfaminsauren, > N -  S03H (Deriv. der 
Saure, F. 175°; des Athyleslcrs, F. 146°). Diese Rkk. sind charakterist. fiir Dialkyl- 
hydroxylamine. Der Beweis fiir die Richtigkeit dieser Auffassung wurde durch Red. 
obiger Saure mit FeS04 in Sodalsg. erbracht. Dabei entstand das bekannte Nornarcein, 
F. 2250; Hydroclilorid, F. 146°; iibergefiihrt in Athylnarceinjodmeihylat, F. 208°. —  
Die ganze Rk.-Folge wird durch folgendes Schema wiedergegeben:

^ O H  N -C H3 / L

- h ,o  6  + HjO
-V CO — >- CO, CO (UCi) , c o  H

, , . . T ■ ■
Hydrat des Nar- Anhydro-N-oxy- N-Oxynornarcein Nornarcein

kotin-N-oxyds nornarcein
Diese Umlagerung bestatigt fiir die echten N-Oxyde die Formel =:N(OH)2 u. ihre 
Beziehimg zu den substituierten Hydrosylaminen. (Compt. rend. Acad. Sciences 
19°. 310—12. 3/2. 1930.) Lindenbaum .

Edgar Wedekind, Theodor Goost und Irmgard Jackh, Zur Kenntnis des Dihydro- 
santonins. (Studien in der Santoninreihe. 14. Mitt.) (13. vgl. C. 1 9 1 5 . II. 144.) Un-

144*
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mittelbar aus Santonin wurde durch Hydrierung Dihydrosantonin, ident. mit dem 
von C u s m a n o  (C. 19 1 3 . II. 966. 1867), erhalten, u. daraus durch weitere Hydrierung 
Tetrahydrosantonin (a-Santonan). — Das Auftreten von Dihydrosantonin nach W e d e -  
KIND u. B e n i e r s  (C. 1 9 1 3 . I. 2137) erkliiren Vff. dadurcli, daB bei der Zugabe der 
Katalysatorlsg. (Pd-Chloriir u. Gummi arabieum in W .) zu der aceton. Lsg. des Santonins 
sich der Katalysator samt dem Schutzkolloid sofort zusammenballt; dadurch wurde 
dann eine Aktivierungsverminderung des Katalysators eintreten, die man fiir die teil
weise Hydrierung zur Dihydrostufe verantwortlich machen konnte. — Fiir Dihydro
santonin wird H, fiir die Tetrahydroverb. III angenommen; Oxydation mit KMnO,, 
in aceton. Lsg. fiihrt zur Verb. IV.

< ^ n / ' v-? h'cooha  h 2 IIC H 3 
H CH,

V e r s u c h e. 50 g Santonin geben nach Aufarbeitung des Hydrierungsprod. 17 g
a-Santonan (Oxim: F. 235°; [a]18n =  —17,92°) u. 23 g des in den Mutterlaugen ent- 
haltenen Ols. Bei Oximierung des Ols u. fraktionierter Krystallisation aus sd. CH3OH 
wurden aus dem Oximgemisch yersdiiedene Fraktionen erhalten: F. 230° u. [<x]d18 =  
mindestens 114° u. andere vom F. 190° u. [a]n18 =  +38,09° bzw. +39,35° u. +10,75  
bzw. +7,33°. Nach nochmaligem Umkrystallisieren der letzten Fraktion drehte der 
in A. schwerer 1. Anteil naeli links: [a]u18 =  —22,31° u. F. 224—226°; der in A. leichter 
1. Anteil: [a]D18 =  +19,27°. — Das Oxim C^H.n0 3N, F. 230°, aus CH3OH; [a]D18 =  
+  118° (0,4076°/oig. Lsg. in CH3OH) gibt bei der Spaltung mit konz. HC1 u. Form
aldehyd bei Zimmertemp. Dihydrosantonin, C15H„0O3 (H); Nadeln, aus 50°/oig. A., 
F. 105°; [a]o18 =  +75,3° (l,687°/0ig. Lsg. in A.). Entfarbt eine Lsg. von Br in Chlf., 
wobei Addition u. nicht Substitution stattfindet; wird im Licht nicht gelb; die gelb- 
griine Fluorescenz mit alkoh. Kali ist so intensiv, daB schon die kleinsten Mengen 
daran erkannt werden konnen. — Dihydrosantonin gibt in CH3OH mit Pd auf Tier- 
kohle mit H ohne Druck unter Aufnahme von 2 Atomen H pro Mol. Tetrahydrosantonin 
(a-Santonan), C15H220 3 (HI); weiBc Krystalle, aus h. A. +  W., F. 147°. — Ozon wirkt 
leicht ein unter Bldg. eines Gemisches yon Sauren. — Bei derÓxydation mit KMnO,, in 
Aceton unter Eiskiihlung entsteht die Saure C'lr,//2j06 (IV); Krystalle, aus sehr verd. A., 
F. 198°; [oc]d18 = +44,8° (l,73°/0ig. Lsg. inabsol. A .); isteinbas.; Hydroxylaminchlorhydrat 
wirkt ein; die Saure laBt sich im Vakuum dest., bei 190—200° starkes Schiiumen, bei 
240—280° Bldg. eines gelben Harzes unter C02-Abgabe. — Falls sich die Santoninformel 
von C lesio, H a w o rth  u . W a lto n  (C. 1930- I. 1943) bestatigt, sind die angegebenen 
Formeln entsprechond zu modifizieren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 3 . 50—56. 8/1. StraB- 
burg, ehemal. Dtsch. Univ. u. Hann.-Miinden, Forstl. Hochschule.) B u s c h .

E.Voto5ekundF.Valentin, UberdendrittenZuckerbestandieildesScammonins. Durch 
Hydrolyse der aus Handelsscammonin erhaltenen Scammoninsaure konnten Vff. die An- 
wesenheit von Rhamnose neben Glucose u. Bhodeose im Scammonin sicherstellen u. diese 
durch Uberfiihrung in ihr p-Bromphenylhydrazon u. p-Bromphenylosazon identifizieren.

V e r s u c li e. Handelsscammonin wurde mit Baryt in ałkoh. Lsg. bis zur alkal.
Rk. versetzt, die Fl. mit W. verd. u. nach Abscheiden des Ba mit H2SO, bis zur Sirup- 
konsistenz eingedampft. Nach Rcinigung der erhaltenen Scammoninsaure durch 
wiederholtes Ausfallen mit A. aus der alkoh. Lsg. wurde diese durch Erhitzen mit 
10%ig. H2S 04 hydrolysiert u. aus dem erhaltenen Zuckersirup die Glucose durch 
Vergarung entfernt. Aus dem Sirup krystallisierte die Rhamnose aus. [a]n =  +8,4°. 
'p-Brmn-phenylhydrazon, F. 167°. p-Bromplienylosazon, aus A. F. 222° (Zers.). Bei 
Behandlung der Mutterlauge mit Methylphenylhydrazin konnten das Methylphenyl- 
hydrazon der Rhodeose u. der Rhamnose (F. 120—121°) erhalten werden, die sich 
durch Umkrystallisieren aus A. trennen lieBen. (Collect.,Trav. chim. Tchecoslovaquie
1. 606—09. Nov. 1929. Prag, Tschech. Techn. Hochsch.) P o e t s c h .

L. Zechmeister und L. v. Cholnoky, TJntersuchungen iiber den Paprikafarbstoff. 
IV. Einige Umtcandhmgen des Capsanthins. (III. vgl. C. 19 2 8 . II. 2027.) Ein Ver- 
gleich des Capsanthins, C34H480 3 (I), mit verwandten Carotinoiden zeigt, daB es gleich 
dem Bixin ff1 besitzt. Allerdings ist die Bindungsweise des O in beiden Pigmenten
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ganz verschieden, denn Bixin bildet Alkalisalze, wahrend I keine saureń- _6: 
enthalt. Auch manche Farbrkk. fallen bei den beiden Farbstoffen reeht u ng lei cli
I bildet wic Carotin u. Xanthophyll ein charakterist. Dijodid, welches ■ ącbarf^dfei'/. 
Formel C34H480 3J2 entspricht u. eine wertvolle Bestatigung obiger Formfcl ^liefĄfr. 
Bixin gibt kein krystallisiertes J o d id .— I bildet mit Br zunachst ein fa^blóse^ Ąd-._ 
ditionsprod., denn wenn man die Chlf.-Lsg. von I mit ubcrschiissigem Br in Chtf.-ye'r'- 
setzt u. sofoi-t mit Thiosulfatlsg. sehiittelt, so wird auch die Chlf.-Schicht ganz^erit- ^  
farbt. Gibt man 0,1-n - Br-Lsg. mol-weise zur Lsg. von I, so erfolgt schon bei 2— 4 Moll:" 
bedeutende Aufhellung nach rótlichbraun, nach mehrstd. Stehen griinlich. Gibt man 
dagegen sofort 7 Br2 zu, so wird die Lsg. momentan farblos. Quantitative Bestst. 
ergaben, daB I genau 7 Br., addiert, wahrend die iibrigen intakt bleiben. — Ent- 
sprechend nimmt I aus Benzopersaure genau 7 O auf. Das Rk.-Prod. wurde in Sub- 
stanz isoliert u. seine Zus. u. MolekulargróBe bestatigt. — Auch diese analyt. Befunde 
untersclieiden I von Bixin u. sicliern ihm einen besonderen Platz in der Carotinreihe. —
In einer trockenen O-Atmosphare verbraucht das fein gepulverte I mehr O ais aus 
Benzopersaure. Die allmahliche, mit baldigem Farbverlust yerbundene Gewiclits- 
zunahme betragt rund 28,5°/0 u. entspricht genau 9 O-Atomen. Das lcaum gefarbte 
Prod. ist zwar nicht vóllig einheitlich, besteht aber im wesentlichen aus mkr. vier- 
cckigen Tafelchen, denen etwas harzige, schwacli riechende Substanz beigemengt ist, 
wird bei 60—80° weich, ist bei 90— 100° zers., sil. in Aceton, CH3OH, unl. in PAe. 
Das Prod. ist viel O-reicher, ais der Gewichtszunahme entspricht; Analysen u. Mol.- 
Gew.-Best. stimmen etwa auf C23H34O]0. Es ist also organ. Substanz abgespalten 
worden. — Wird I fiir sieli der therm. Zers. unterworfen, so geht bei 240—300° eine 
leichte, hellgelbliche FI. iiber, deren Menge 7o—1/4 yon I betragt. Sie besteht haupt- 
sachlieh aus m-Xylol, welches schon VAN HASSELT (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 30 
[1911]. 1) aus Bixin erhalten hat. Nach K u i i n  u. W i n t e r s t e i n  (C. 19 2 8 . I. 2840) 
entstammt das Xylol nicht einem schon vorhandenen aromat. Ring, sondern der 
Gruppe =CH-C(CH3) : CH-CH: CH-C(CH3) = .  — Die quantitativen Bestst. der 
seitenstandigen CH3 u. der Gesamt-C-Atome nach ICUHN u. Mitarbeitern (C. 1929-
I. 1464. II. 2782) ergaben fiir I die Anwesenheit von 5 CH3 u. 33—34 C-Atomen, 
wieder im besten Einldang mit obiger Formel, welche lióchstens noch auf +  H2 un- 
sicher ist. Die von K u h n  u. W ie g a n d  (C. 1929. II. 37) fiir einige Carotinoide fest- 
gestellte Regel, daB 2 n +  1 Doppelbindungen auf n CH3 entfallen, ist bei I nicht 
erfiillt, da es auf 5 CH3 nur [ip aufweist.

V e r s u c h e. Farbrkk. von I : In Chlf. mit konz. H2S 04 beim Unterschichten 
Chlf. rot, H2S04 himmelblau; nach Mischen Chlf. farblos, H2S04 ultramarinblau.
In Chlf. mit Acetanhydrid u. konz. H2S 04: Chlf. violett, H2S 04 dunkelblau. In Chlf. 
mit rauchender H N 03 blau, rasch griin u. fast farblos. Lsg. in 950/<,ig. H -C 02H braun- 
stichig rosa; in geschmolzener Chloressigsaure kirsehrot, briiimlich; in Diehloressigsaure 
kirsehrot, briiunlich, blau; in Triehloressigsaure dunkelblau, in Verdiinnung mit Chlf. 
tiefblaurot; in PC13 griin, graublau, dunkelblau; in AsCl3 purpurrot, blauviolett; in 
SbCl3 u. SnCl4 dunkelblau. Zum Vergleich werden die Farbrkk. des Bixins, Carotins u. 
Xanthophylls mitgeteilt. — Capsanthindijodid, C34H480 3J2. Darst. in CS2. Makroskop. 
mattschwarzes, grobkorniges Pulver, u. Mk. Nadelrosetten u. -sterne, 1. in A., A.,
II. in Chlf., Aceton, unl. in PAe. — Capsanlhinheptoxyd, C34H48O10. I mit 0,2-n. Benzo- 
persiiuro in Chlf. (26—28 O auf 1 Mol.) bei 0° behandeln, bis der Titer nicht mehr 
sinkt, mit Bicarbonat u. W. waschen, trocknen, im Vakuum verdampfen, aus Chlf. +  
PAe. umfallen. SchneeweiB, amorph, kein F., 11. in Chlf., A., Aceton. L sg . in alkoh. 
Lauge rótlieh. Lieferte beim Erhitzen auf 150—160° Benzoes&ure, deren Herkunft 
noch unklar ist. ( L ie b ig s  Ann. 4 7 8 . 95—111.8/2. 1930. Pćcsin Ungarn, Univ.) Lb.

E. Montignie, TJntersuchung der Konstitulion des CJicleslerins. X. Einwirfcung 
eon Perschwefehaure auf Cholesłerin. (IX. vgl. C. 1929. II. 3021.) In eine PAe.- 
Suspension von Cholesłerin wird unter Riihren so langsam CAROsche Siiure getropft, 
daB die Temp. nicht merklich steigt, dann auf Eis gegossen, mit NaHC03 gesśitt., Prod. 
nach Waschen u. Trocknen ófters aus Aceton u. A. umkrystallisiert. Krystalle, F. 141°, 
ident. mit a-Chole.słerinoxyd. Gibt wie dieses ein Acetylderiv. von F. 98°. — Erhitzt 
man je 1 Mol. Cholesterin u. Xanthydrol in Eg. 2 Stdn. auf 100°, so fallt beim Erkalten 
Xanłhylcholesterin, C40HMO2, aus, Krystalle aus A., F. 141,5— 142°, [a]D =  —53°. 
Wird durch verd. H2S04 ocler besser alkoh. KOH wieder verseift. LlEBERM ANNsehe 
Rk. citronengelb, spater tiefgriin. SALKOWSKIsche Rk. orange. Dibromid, Krystalle 
aus A., F. 103°. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 7 . 93—95. Jan. 1930.) L i n d e n b a u m .

1930. I. D. O r g a n is c h e  C h e m i e .



2258 D. O r g a n is c h e  C h e m i e . 1930. I.

A. Windaus, E. Auhagen, W. Bergmann und H. Butte, Ober einige Um- 
sctzungen des Dehydroergosterins und des Ergosterins. In Fortsetzung der Verss. zur 
Darst. von Isomeren des Ergosterins auf rein chem. Wege (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 1699) 
haben Vff. das von W in d a u s  u .  L i n s e r t  (C. 1 9 2 8 . II. 1575) dargestellte Dehydro- 
ergosterin mit Na in absol. A. behandelt. Es werden 2 H aufgenommen unter Bldg. 
eines neuen Isomeren des Ergosterins A, welches Ergosterin F  genannt wird. Dasselbe 
dreht links, zeigt im THtraviolettspektrum 2 Banden bei ca. 252 u. 235 m/i, nimmt 
aus Benzopersaure 3 O auf, liefert bei der Hydrierung mit Pt in Eg. Allo-a-ergostanol, 
bildet ein unl. Digitonid, ist antiraehit. unwirksam u. dureh Bestrahlung nicht aktivier- 
bar. Bei energ. Hydrierung mit Na in sd. Propylalkohol nimmt es noeh 2 H  auf u. 
liefert ein Isomeres des Dihydroergosterins, welches Dihydroergosterin I I  genannt 
wird. Dieses gibt ein Spektrum mit einer Bandę bei 240 m /ł, nimmt aus Benzopersaure
2 O auf, wird katalyt. auch zu Allo-a-ergostanol hydriert u. dureh Digitonin gefallt. —  
Es wurde 1. c. gezeigt, daB Ergosterinperoxyd dureh Zinkstaub u. KOH in sd. A. 
zu einem Ergostadientriol reduziert wird. Etwas anders verhalt sich Dehydroergo- 
sterinperozyd, denn es liefert ein Ergostatriendiol, C27H420 2, dessen Spektrum eine 
Bandę bei 240 mju aufweist. Dasselbe nimmt aus Benzopersaure 3 O auf u. liefert 
nur ein Monoacctylderiv., enthalt also wohl eine tert. Alkoholgruppe. Es wird katalyt. 
zu Allo-a-ergostanol, mit Na u. A. zu dem friiher (C. 1 9 2 9 . II. 1699) beschriebenen 
Ergostendiol, dureh Na u. Propylalkohol zum Dihydroergosterin II reduziert. —  
Ergosterin wird dureh C2H5ONa-Lsg. bei hóherer Temp. zu 2 isomeren Alkoholen 
C27H440  reduziert u. umgelagert, von denen der eine sehr wahrselieinlieh mit Dihydro
ergosterin II ident. ist. Der andere wird dureh Digitonin nicht gefallt u. ist ein E pi
dihydroergosterin, donn er liefert dureh katalyt. Hydrierung das von R e i n d e l  u. 
D e t z e l  (C. 1 9 2 8 . II. 2654. 1 9 3 0 . I. 2103) beschriebene Epiergostanol. — Das Keton 
des Dihydroergosterins, Ergostadienon, lieferte mit C2H5ONa bei 180° gewóhnliches 
Dihydroergosterin u. wenig Epidihydroergosterin.

V e r s u o h e. Ergosterin F, mehrfach aus A., F. 150—151°. Halt A. hartnackig 
fest, daher nicht ganz rein erhalten. Acetylderiv., C,BH440.„ Blattehen aus A. oder 
Chlf. — CH3OH, F. 152—153°, [a]D12 =  — 23,5°. Phenylurethan, C34H47 0 2N, Nadelehen 
aus A., F. 167°, [a]n =  —18,4° in Bzl. — Dihydroergosterin II , Nadeln aus A., F. 158 
bis 159°, [a]o18 =  —6,6° in Chlf. Halt Lósungsmm. sehr fest. Acetylderiv., C29H160 2, 
aus Essigester, F. 157°, [a]D18 =  —7,27°. Phenylurethan, CMH40O2N, Blattehen aus 
Aceton, F. 177—178°. — Ergostatriendiol, C27H120 2, Blattehen aus Essigester, F. 220 
bis 221°, [ a ] D 18 =  +48,19° in Chlf., im Hochvakuum unzers. destillierbar. Acetyl- 
deriv., C20H44O3, Blattehen aus Essigester, F. 216°, [ a ] D 20  =  +48,05°. — 3 g Ergo
sterin mit Lsg. von 0,5 g Na in 10 ccm absol. A. im N-gefiillten Rohr 7 Stdn. auf 
175° erhitzt, in W. gegossen, ausgeathert, A.-Ruekstand in A. mit Digitonin gefallt, 
Nd. mit sd. Xylol extrahiert. Lsg. lieferte noeh Ergosterin enthaltendes Dihydro
ergosterin II , naeh Zerstorung des meisten Ergosterins dureh langere Bestrahlung 
in Methylcyclohesan Nadeln aus A. — CH3OH, F. 157°, [cc]d =  —18°, also noch nicht 
ganz rein; Acetylderiv., C29H40O2, Blattehen, F. 156°; lieferte dureh katalyt. Hydrierung 
Allo-a-ergostylacetat. — Epidihydroergosterin, C27H440 . Aus dem Filtrat des obigen 
Digitonids dureh Zusatz von W. u. Ausschiitteln mit PAe. Nadeln aus A. — CH3OH, 
F. 208°, [a]n17 =  —20,4° in Chlf. Acetylderiv., C29H460 2, F. 148—149°. Dieses lieferte 
dureh Hydrierung in Eg. ( +  Pt) Epiergostylacetat, Nadeln aus A. — CH3OH, F. 144°, 
[°0d12 =  +20,5° in Chlf., keine Farbung mit Acetanhydrid-H2S04. Daraus durcli 
Verseifung Epiergostanol, Nadeln, F. 205°, [ a ] D 18 =  +146° in Chlf. (1. c. ist +13,5° an
gegeben). (L ie b i g s  Ann. 477. 268—78. 11/1. 1930. Gottingen, Univ.) L in d e n b a u m .

Ch. Dhere, Uber d ie Rotfluorescenz ein iger B ilirubinderivate im  u ltrarioletten  L icht. 
BeimYersetzen von 5ccm einer Lsg. yonBilirubin (5mg in 100 ccm A. mit lTropfenNH3) 
mit 5 Tropfen Zn-Acetat (1: 1000) u. 1 Tropfen J-Tinktur (1%) entsteht der von A u c h e  
(vgl. B a r r e n s c h e e n  u .  W e l t m a n n ,  C. 1 9 2 3 . IV. 867) beschriebene rot fluorescierende 
Farbstoff. Die Rk. geht selbst bis zu Verd. von 1:12—15 Mili. Fluorescenz wird 
auch erhalten, wenn, statt J, Br verwendet wird (Bilirubinlsg. +  Eg. +  alk. Zn-Lsg. +  
Br gel. in Chlf., alles tropfenweise). Ein blauer Farbstoff entsteht bei Zusatz von Br 
in Chlf. zu einer Bilirubinlsg. in Chlf., der unter Entfarbimg der Chlf.-Schieht ais griiner 
Farbstoff in der wss. Phase auftaucht, wenn vorsiehtig einige ccm 50°/o reines H ydrazin -  
hydrat (in W .) zugesetzt wird. Dieser Farbstoff fluoreseiert rot bei Beleuchtung mit 
ultrayioletten Strahlen. NH3 an Stelle von Hydrazin gibt weniger gute Resultate. 
Es wird angenommen, daB in letzterem Fali eine urobilinartige Verb. vorliegt, in anderen
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Fallen handelt es sich wohl um Bilicyanin, bzw. im Fali, wo Br Verwendung fand, 
um Tribronibilirubin. Wichtig erscheint Vf. die Trennung von rot fluorescierenden 
Porphyrinen u. den Bilirubinderiw. (Compt. rend. Soe. Biol. 103. 371—74. 14/2. 
1930.) O p p e n h e i m e r .

Martin Schenck und Henry Kirchłiof, Zur Kenntnis der Gallenstiuren. XXVI.Mitt. 
(XXV. vgl. C. 1930. I. 841.) Fiir die bei der C LEMM E NS E N - Red . aus der Ketolactam- 
tricarbonsaure, C24H35N 0 8, neben Desoxybiliansaurelaclam, C24H 37N 0 7, entstehende 
Saure, C^H^NO,, konnte entsprecliend der friiher geauBerten Vermutung die Formel I 
■einer Lactonlactamdicarbonsaure bestatigt werden. I laBt sich reversibel in eine

O------- CH

■CO OH

II

CH2 ^ | c i0HSI-COOH------2

ĆH

CO -CH,

COOH CH CO
NH

COOH CH ÓO

wahrscheinlich diastereomere Verb. von gleicher Zus., aber anderer Krystallform 
verwandeln u. entsteht auch aus dem Oxim der Biliobansaure, C24H34NO, (n), durch 
BECKMANN-Umlagerung. Biliobansdureoxim (H) liefert unter der Einw. von HNOs 
gemaB der friiher (1. c.) aufgestellten Regel Biliobansaure, unter intermediarer Bldg. 
eines grun gefarbten Zwischenprodd., wahrscheinlich einer Nitrosoyerb. — Ladon- 
lactanidicarbonsaure, C21H;l5NO-. Die Umlagerung des Biliobansaureoxims erfolgte 
■durch Erhitzen mit starker H2S 04. Das mit W. abgeschiedene Rk.-Prod. krystalli- 
sierte aus W. +  Eg. in derben Prismen (Form B). Zers. unscharf bei 306°. Die friiher 
beschriebene isomere Form A bildet dunne, zu Biischeln oder Garben Yereinigte oder 
verfilzte Nadeln. Sie entsteht aus B beim wiederliolten Eindampfen mit 26°/cig. HC1 
iiber daa Chlorhydrat. A laBt sich durch Erhitzen in alkal. wss. Lsg. u. Ansauern mit 
HC1 unvollstiindig in B venvandeln, besser durch langeres Kochen mit Eg. (Ztschr. 
physiol. Chem. 186. 271—79. 23/1. 1930. Leipzig, Yeterinar-pliysiol. Inst. d. Univ.) Gu.

Heinrich Wieland und Volker W iedersheim, Untersuchungen uber die Gattensiiuren 
XXIX. Mitt. Erganzende Beiłrage zur ihermischen Zersetzung der einfachen Gallen- 
sduren. (XXVIII. vgl. C. 1928. II. 1443.) Wahrend 7-Oxycholansaure beim Erhitzen 
uber 300° durch Anhydridbldg. zwischen dem Carboxyl u. der 7-Oxygruppe merk- 
liche Mengen Lacton (I) bildet, tritt diese Anhydrisierung bei der Desozycholsaure 
(3,7-Dioxycholansaure) stark zuriick. Bei der Cholsdure =  3,7,12-Trioxycholansaure

II
CH-CH3
I H i
CH2
.CH, Hj

HC-CH3

erfolgt die Anhydrisierung nur spuren- 
weise. Diese yerschieden ausgepragte Nei- 
gung zur Lactonbldg. erklart sich drach 
den Umstand, daB die bei der Desoxy- 
cholsaure bzw. bei der Cholsaure durch 
Abspaltung der in 3- bzw. 3- u. 12- 
Stellung befindlichen Hydroxylgruppe ent- 
stehenden Doppelbindungen eine Locke- 
rung der 7-Oxygruppe herbeifiihren, so 
daB bei der Desoxycholsaure in der Haupt-

rnenge Choladien-, bei der Cholsaure fast ausschlieBlich Cholatriencarbonsaure entsteht.
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Ahnlicho Verhaltnisse bestehen bei den Ketocholansauren. 7-Keloćholamaure konden- 
siert die Ketogruppe mit der zum Carboxyl a-standigeh Methylengruppe u. liefert 
unter gleichzeitiger C02-Abspaltung den ungesatt. KW-stoff Dehydron orclt o len,
(II, in 75% Ausbeute (C. 19 2 6 . I. 1816). Dehydrodesoxyeholsaure u. 7,12-Diketocholan- 
saure liefern noch faBbare Mengen eines ungesatt. pentacycl. Ketons, wahrend bei 
der Dehydrocholśiuirc die C5'clisierung nieht mehr nachgewiesen werden konnte. 
Aus II entsteht mit KMnO, eine Ketosaure, die 7-Kelonorcholansaure (III), bei der 
katalyt. Hydrierung ein gesatt. KW-stoff, das Lehydronorcholan, C^H^. 7,12-Diketo
cholansaure erleidet im Gegensatz zur isomeren Dchydrohyodesoxycholsaure bei 
10-std. Erhitzen mit 10%ig. KOH keine Umlagerung. — Dehydronorcholen, C^H^ (II), 
liefert mit Benzopersaure Dehydronorcholenoxyd, C23H3G0. Krystalle aus A., F. 161 
bis 162°. Die Aufspaltung zum Glykol gelang nieht. — Leliydronorcholan, C23H33, 
Blattchen aus Eg., F. 66—67°. — Norcholan, C23H.10, biisehelfórmige Nadeln aus A., 
F. 101— 103°. — 7-Kelonorcholansaure, Bldg. bei der Oxydation von Dehydro-
norcholen durch KMnO.j in Eg., krystallisiert aus 80%ig- CH:1OH. Das Na-Salz 
ist wl. — 7,12-Diketocholansaure entsteht bei langerem Kochen von Dehydrochol- 
saure mit alkoh. wss. HC1 iiber Zn-Blech u. wiederholtem Zusatz von konz. HC1. 
Der zunachst abgeschiedene Athylester wird mit NaOCnH- in A. gel., yerseift. Die 
freie Siiure schmilzt bei 175—177°. — 12-Ketodehydronorcholen, C23H3lO, Bldg. aus 
7,12-Diketocholansaure beim Erhitzen auf 340—350° im C02-Strom. Das Destillat 
wird nach dem Entfernen saurer Prodd. aus A. krystallisiert. Tafeln vom F. 14S 
bis 149°. — 7-Oxycholadiensiiurelacton entsteht ais Nebenprod. bei der Darst. der 
Cholatriensaure aus Cholsiiure. Zu seiner Isolierung wird die alkoh. Mutterlauge der 
Cholatriensiiure eingedampft, der Riickstand in PAe. gel. u. mit NaOH von sauren 
Prodd. — Gemisch von Cholatriensaure u. 7-Oxycholadiensaure — befreit. Das in 
PAe. verbliebene Ol schied nach der Hydrierung mit Pb02 in alkoh. Lsg. Isolithochol- 
saurelaclon ab. F. 234°. Das neben dcm Choladiensaurelacton vorhandene neutrale 
01 ist ein Gemisch von ungesatt. KW-stoffen, denen in geringer Menge aueli noch 
O-haltige Stoffe beigemengt sind. Durch Hydrierung konnte keine vollstandige Siit- 
tigung erreicht werden. Gemische, die bei 200° u. 12 mm iibergingen, stimmten auf 
C16H21; C19H28. (Ztschr. physiol. Ćhem. 1 8 6 . 229—36. 23/1. 1930. Munchen, Bayr. 
Akad. d. Wissensch.) G u g g e x h e im .

Zdenko Stary, Vber den Sauerstoffiest der Proteine. Nieht liydrolysierte Gelatlne 
zeigt folgende elementare Zus.: C 50,01, H 6,83, N 17,99, S +  O 25,17%; fiir den 
bekannten Anteil, errechnet aus den isolierten Aminosauren, ergibt sich: C 51,20, 
H 6,77, N  20,00, S +  O 22,10%, fiir den verbleibenden unbekannten Anteil: G 46,30, 
H 7,05, N 12,00, S +  O 34,54%- Das durch HCl-Hydrolyse unter Zusatz von Kiesel- 
saure getrocknete Gesamthydrolysat ergab auf HCl-freie Substanz berechnet: C 42,4, 
H 8,02, N  15,5, S +  O 34,1%, fiir das Gemisch der bekannten Aminosauren: C 42,1, 
H 7,40, N 16,9, S +  O 34,4%. Bei der nieht hydrolysierten Gelatine ist der unbekannte 
Anteil reicher an O u. iirmer an N ais die Summę der bekannten Aminosauren. Beim 
Hydrolysat der Gelatine zeigt sich dagegen eine auffallende Ubereinstimmung in der 
Zus. des bekannten u. unbekannten Anteils. Der 0-t)bersehuIB der Gelatine ist durch 
die Hydrolyse somit vollstandig verloren gegangen. Die bei der S&ureliydrolyśe u. 
beim Trocknen des Hydrolysats in Freiheit gesetzten u. Yerfluehtigten Grupjwn 
kónnen nur in O-reiehen Resten gesuclit werden, fiir welehe Kohlehydrate u. un
bekannte Oxyaminosauren nieht in Betracht kóinmen. Auch das bei der Hydrolyse 
nachgewiesene C02 reicht bei weitem nieht aus, um das Defizit zu decken. Dagegen 
konnte im nieht hydrolysierten EiweiBmol. W. bzw. seine Bestandteile in noch un- 
bekannter Weise chem. gebunden sein. (Ztschr. physiol. Chem. 1 8 6 . 137—40. 23/1. 
1930. Prag, Dtsch. Univ.) G u g g e n h e im .

E. Biochemie.
E ,. E nzym chem ie .

H. Bechhold, Ferment oder Lebewesen'! Auf Grund seiner Unterss. iiber die 
GroBenordnung der Bakteriophagen (vgl. z. B. C. 1 9 2 9 . II. 1433) kommt Vf. zu der 
Ansicht, daB die Fragestellung „Lebewesen oder Ferment?" in dieser Form nieht be- 
rechtigt ist, sondern daB man zu folgender Vereinfachung der Frage kommen muB: 
.,Wird das lósende Prinzip im Bakterienleib oder auBerhalb desselben aus Bakterien- 
substanz gebildet?“ Ais Bildner des losenden Prinzips kommt ein „Etwas“ in Frage,
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das in der Mitte zwischen „lebendem Organismus" u. „unbelebter chem. Substanz“ 
auch der GróBenordnung nach steht. Ein solches „Etwas“ hatte von den Lebewesen 
nur die Eig. der Assimilation u. der Erzeugung cincs spezif. Sekrets; die Eig. der Ver- 
mehrung ware dem Bacillus iiberlasscn, man konnte auch yon einer Symbiose sprechen. 
— Bzgl. der submkr. Kranldieitserreger zeigt der Vf., daB die bislierigc Vorstellung 
von diesen Krankheitserregern ais einer Art kleinercr Bakterien oder Protozoen zu 
verlassen sei; es kann sich um Gebilde handeln, die eine Zwischenstufe zwischen 
Organismcn u. Fermenten, zwischen bclebter u. unbelebter Materie darstellen. (Umschau 
34. 121—24. 15/2. 1930. Frankfurt a. M.) H e s s e .-

Yuji Shibata und K eita Shibata, Untersuchungen uber die oxydasenartigen 
Wirkungen gewisser Metallkomplersalze. Es handelt sich um die verkurztc Wiedergabe 
einer bcreits vor 10 Jahren in japan. Sprache erschicnenen Arbeit, wclche die Ver- 
anlassung zu den Arbeiten des Vfs. iiber Oxydation u. oxydierende Fermente (ygl. 
z. B. C. 1929. II. 2043) gab. — Myricetin ist der am leiclitesten oxydierbare Oxyflavon- 
farbstoff, u. kann ais beąuemes Reagens fur pflanzliche Oxydasen, wie auch fur Melall- 
ammine dienen. Die gelbe Farbę der schwach alkoh. Lsg. scblagt bei Oxydation in Rot 
bis Violett, schlieBlich in Braun um; haufig bildet sich ein Nd. Bei Einw. von Chlor- 
pentamminkobaltichlorid auf 2-Oxy-3-methoxytoluol entsteht 3,3'-Dimethyl-5,6'- 
dimethoxy-4,4'-diphenochinon. — Bei Priifung von koordinativen Komplexen yer- 
schiedener Metalle auf ihr Oxydationsvermogen wurden folgende 4 Gruppen nach der 
Starkę des Oxydationsvermógens unterscliieden: A. Die am starksten oxydierenden 
Yerbb. geben bei Zufiigen von 1 ccm 7iooo'm°l- Lsg. des Komplexsalzes zu 5 ccm 
Yiooo-mol. Lsg. von Myricetin in wss. A. sofort einen Umschlag in Violettbraun u. Bldg. 
eines voluminosen Nd. Hierlier gehóren folgende Verbb.:

[Co(NH3)3C12H|0]C1;. [Co(NH3)2C12(H20 )2]C1; [Co(NH3)4C12$]C1;
[Co(NH3)5C03]N03 ; Co(NH3)3(N 03)3 ; [(NH3)., • H„0 • Co -NH2- Co • C1(NH3).,]C14;

[(NH3)3Co ■ NH- Co(NH3)JCl.I; [(NH3)JC o < ^ > C o ( N H a).,]Cl,;
OH

(NH3)3C o ^ O H ^ C o (N H3)3 Cl3; [ c o ( | °C o ( N H 3)4)0 ] d c; [C o(H °C o(N H3)4)3] c i c;

tNi(NH3)3(H20 )3]Cl2; [Ni(NH3)„Cl2]; [Ni(NH,)fi]Br2; 2 NiSO.,• 5 NH3• 7 H ,0 ;
NiSO|• 6 NH3• (NH4)sS0 4; Cu(NH,)3-J-C2H30 2; ‘ Cu(NH3)3-C1C2H30 2;

Cu(NH3)2(C2H30 2)2; ^ [Zn(NH3)5]SO„; [Zn(NH3)4]J2;
[Zn ( C O < ^ |2) J  Cl2; [Cd(NH3)2]Cl2.

B. In dem Reaktionsgemisch treten erst nach einigen Min. einige gefiirbte Wólkchen 
auf, worauf dann eine dunkle Farbung der FI. erfolgt:

[C°(NH3)5C1]C12; [Co(NH3).|H20 • C1]C12; ' [Co(NH3)3(H20 )2C1]S04;
S 1S )2i C1A; (NH4 )Cu2(C2H30 2)5 ; [Cu(NH3)5]S04; [Cu(NH3)41S04;
ICu(NH3)4]C20 4; [Cu(Py)„] (N03)2; [Cu(Py)4] (N 03)2; [Cu(Py)2] (N 03)2.

C. Ais schwachste Oxydatoren, die erst nach liingerem Stehen einen Farbumsclilag 
bewirken, werden betrachtet:

rCo(NH3)4C03]Cl; [Co(NH3)4C20 4]Cl;
[Co(NH3),C20 4(N 02)2]K ; [Co(NH3)4N 0 2C1 ]C1; [Co(NH3)5N 0 2]Cl2.
D. Kein merkliches Oxydationsvermógen zeigen:

[Co(NH3)6]C13; [Co  ££3]C13; [Co £B2C12]C1; [Co ™2Br.,$]Br;
[Co ™2(H20 )2$]C13; [Co ™2(H20 )2$]C13; [Cr(NH3)2Br2(H20 )2]Br;

[Cr(NH3)4H20  • C1]S04; [Cr(NH3)3H20-C l2]Cl; [Cr(NH3)„]Cl3; [Cr(NH3)5Cl]Cl2;
[Cręn2Cl2<»]Cl; AgS20 3-NH3; [Cd ( C o < g g 2J J c i 2;

frisch bereitete Lsgg. y0n [Fe(CN)6]K4 u. von [Fe(CN)clK3.
Die Metallkomplexsalze erleiden ebenso wio Oxydationsenzyme eine Hemmung 

durch auBere Faktoren, von denen genannt. werden: Starkere Aciditat des Mediums, 
®°S- Enzymgifte (Cyankalium, Hydroxylamin, Sublimat), Erhitzen auf 80—90°. Zum 
SchluB entwickeln die Vff. eine Theorie des Mechanismus der Oxydationswrkg. yon 
Metallkomplexsalzen. (Acta phytochim. 4. 363—71. Dez. 1929. Tokyo, Kaiserl. 
IT m v-> H e s s e .
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Keita Shibata, Vber den WirkungsmecJm.ni.smus der oxydoredukłiven Enzyme. 
Vf. gibt eine Theorie des Wirkungsmechanismus oxydoreduktiver Enzyme, die aus 
einer Ubertragung der bei den Metallkomplexen gewonnenen Erfahrungen entstanden 
ist. —  1 .  H20 2 u . H20 , die an sich inaktiv sind, konnen durch entsprechende Energie- 
zufubr aktiriert werden, was folgende Symbole yeranschaulichen:

11,0 HO- -H
O--II OH

HjOj j und ;
0 - - H  OH

I. II.
Molekularer 0.2 ist ohne weiteres hydrierbar. Autoxydation beruht auf De- 

hydrierung des Substratmolekiils (mit hohem Reduktionspotential) durch den molekula- 
rcn 0 2; enzymat. Oxydationen erfolgen durch Dehydrierung mittels der OH-Radikale 
der aktivierten H20- bzw. H20 2-Moll. Atomarer O spielt bei biolog. Oxydationen keine 
Rolle. — Die Reihenfolge der aktivierten H20- u. H20 2-Radikale nach der Hohe des 
Reduktionspotentials lautet: (Oxydationspotential) —:OH, HO . . OH >  0 2 >  Chi- 
none, Diphenochinone bzw. (Reduktionspotential) o- u. p-Polyoxyphenole, Phenylen-

O • *H
diamine usw. i H— . Oxydasen bcwirken Aktivierung der H20-Moll.

O - *H
( =  ,,Hydroxydasen“), die Peroxyden u. Kalalasen aktivieren nur H20 2-Moll., u. wirken 
ais ,,Hydroperoxydasen“ zusammengefaBt. — 2. Die OH-Radikale der durch Oxydasen 
aktivierten H20-Moll. wirken auf Śubstratmoll. (Donatoren) dehydrierend, wahrend 
der Wasserstoff des W. vom Luftsauerstoff u. unter Umstanden yon anderen Acceptoren 
(Chinon, aktiyiertes H20 2 u. dgl.) aufgenommen wird. — 3. Die Peroxydasen aktiyieren 
das H20 2-Mol. hauptsachlich im Sinne II., so daB OH-Radikale auf Śubstratmoll. 
dehydrierend (oxydierend) wirken. Eine geringe Aktivierung im Sinne I. ist dabei 
nicht ausgescUossen. — 4. Die Katalasen bewirken die Aktivierung der H20 2-Moll. 
gleichzeitig im Sinno II. und I. Zers. von H20 2 erfolgt dann durch gegenseitige 
Dehydrierung u. Hydrierung dieser zweierlei aktivierten Moll.-Arten:

OH H- -O HjO O

• +  I =  +  li
OH H- -0  H ,0 0

5. Die Aktivierung der H20- u. H 20 2-Moll. durch Oxydasen (Hydroxydasen) bzw. 
Hydroperoxydasen (Peroxydasen u. Katalasen) geschieht durch Anlagerung von H20  
bzw. H20 2 an das betreffende Enzymmol.; die Enzyme geben einen Teil ihres Energie- 
geh. dem H20  bzw. H20 2 ab, u. geben selber zeitweilig oder dauemd in an freier Energie 
armere Systeme uber. Hiernach ist der Wirkungsmechanismus der genannten Enzyme 
in allen Fallen gleich. — 6. Da die Oxydasen (Hydroxydasen) weder Śubstratmoll., 
noch Sauerstoff, sondern Wassermoll. aktivieren, konnte die Bezeichnung Dehydrase 
u. Oxydase wegfaUen. Die Peroxydasen sind auch in diesem Sinne Dehydrasen. —
7. Bei der Wrkg. der Katalase nach 4. wird bei schwach saurer Rk. (pn =  4—7) ein 
tlberschuB an I., bei alkal. Rk. ein gewisser UberschuB an II. gebildet. Nach einer 
beigegebenen Figur wirkt Katalase im alkal. Gebiet wie Peroxydase auf p- u. o-Poly- 
phenole. — 8. Da eine ansehnliche H20 2-Aktiyierung durch Peroxydase erst in Ggw. 
von dehydrierbaren Substanzen erfolgt, so wird eine geringe 0 2-Entbindung bei der 
Peroxydaserk. auf o-Polyphenole beobachtet, was darauf lnnweist, daB auch bei der 
Perosydaseaktiyierung des H20 2 eine kleine Menge von I. gebildet wird. — 9. Es 
konnen tlberlagerungen oder gegenseitige Beeinflussungen yon Katalase- u. Perosydase- 
wkgg. stattfinden. So wird z. B. die 0 2-Entbindung durch Katalase besonders in 
schwach saurem Gebiet von der Peroxydase gefórdert; die Wrkg. der Peroxydase 
(Dehydrierung) auf Polyphenole wird in schwach saurem Gebiet von der Katalase 
gehemmt, im alkal. Gebiet dagegen getordert. Die Oxydation yon Pyrogallol durch die 
Lactariusoxydase (gemessen an Bldg. yon Purpurogallin u. an Oż-Adsorptionen) wird 
von der Perosydase u. im alkal. Gebiet auch von der Katalase yerstarkt. Die Oxydasen, 
Peroxydasen u. Katalasen stellen ein geordnetes System yon Katalysatoren dar, dereń 
Wrkgg., je nach den Aciditats- u. sonstigen Bedingungen, regulator, fordemd oder 
liemmend ineinander eingreifen konnen. — 10. Unter den Metallkomplexen, die oxy- 
dasenartig wirken, gibt es auch solche, welche ausgesprochene Peroxydase- u. Katalase- 
^Tkgg. zeigen:
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Oxydase-
wirkung

Peroxydase-
wirkung

Katalase-
wirkung

Chloro-pentammin-kobaltichlorid . . .
Trinitrotriammin-kobalt................................
N atrium-hexanitro-kobaltiat.....................
Urotropin-kobaltochlorid...........................
Kalium-aquo-pentacyauo-ferroat . . . .
Hexammin-nickelchlorid ..........................

Die peroxydat. Wrkg. tritt immer in Gt< 
die oxydasenartige Wrkg. von denselben una 
Dez. 1929. Tokyo, Kaiserl. Univ.)

+

+

•4*
ameinschaft m 
bhangig ist. (.

+
+
+
+
_L1

it der katalat.
Ą.cta phytochii

+
+
+
+

auf, wahrend 
n. 4. 373—79.

H e s s e .
Hiroslii Tamiya und Tatsutaro Hida, Vergleichend*. Studien uber die Saurebildung, 

die Almung, die Oxydasereaklion und das Dehydrierungsvennogen von Aspergillusarten. 
Untersucht wuiden Art u. Weise der Saurebldg. u. die Intensitat der Atmung, der 
Oxydaserkk. bzw. dor Metkylenblaured. bei verschiedenen Aspergillus&iten. Glucon- 
sdure wurde bei fast allen Aspergillusarten (ausgenommen Asp. soya u. Asp. ostianus) ■ 
in der Kulturlsg. nachgewiesen, u. zwar in besonders groBer Menge bei Asp. Awamori, 
Asp. flavus u. Asp. gymnosardae. Citronensaure wurde bei vielen Aspergiłli (besonders 
deutlich bei Aspergillus aureus, Asp. Awamori u. Asp. niger) festgestellt. Oxalsdure 
wurde nur bei einigen wenigen Arten beobachtet. Kojisaure wurde bei folgenden Arten 
nachgewiesen: Asp. orycae, flavus var. >  gymnosardae >  Awamori, candidus, clavatus, 
flavus, fumigatus, giganteus. — Fiir die GróBe der Atmungsintensitat wurde folgende 
Reihenfolge erhalten: Asp. orycae, Awamori, flavus var., glaucus >  fumigatus, Wentii, 
Onikii, ochraceus, itaconieus, niger, giganteus >  aureus, melleus, ostianus, repens, 
clavatus, soya. — Nach der GróBe des bei einigen Aspergiłli bestimmten Aufbau- 
ąuotienten =  (Pilzgewichtszunalime in g/veratmeter Zuckcr in mg) ergibt sich folgende 
Reihenfolge: Asp. itaconicus, niger >  repens, aureus, ochraceus, Wentii, flavus var. >  
clayatus, Onikii >  giganteus, orycae, fumigatus. — Nach der Intensitat der bei ver- 
schiedenen Aspergiłli bestimmten Indophenolaserk. erhielt man folgende Reihenfolge: 
Asp. giganteus >  Onikii, flavus var., gymnosardae >  orycae, melleus >  ochraceus, 
Awamori, soya >  clavatus >  aureus, niger. — Die Oxyda.serk. wurde bei allen unter
suchten Aspergiłli beim Erwarmen der Hyphensuspension auf 52—65° deutlich herab- 
gesetzt. Zusatz von Uretlian bewirkt eine mehr oder weniger starkę Hemmung. Die 
Oxyda.se der Decken geht nicht in die Kulturlsg. iiber. Bei jiingeren Decken ist die 
Wirksamkeit der Oxydase groBer ais bei alteren; sie nimmt bei Anaerobiose der Decke 
schnell ab. — Fur die Aktivitat der Succinodehydrase wurde folgende Reihenfolge 
ermittelt: Asp. clayatus >  aureus >  orycae >  Awamori >  soya, flavus, gymnosardae >  
melleus >  Onikii, niger, ochraceus. — Bei Ermittlung des Methylenblaureduktions- 
vermogens w rd e  mit u. ohne Zusatz von Succinat stets die gleiche Reihenfolge ge- 
funden; die Entfarbungszeit wird durcli Succinatzusatz sehr verkiirzt. Die Kulturlsg. 
zeigte ein Methylenblaureduktionsvermógen nur bei Asp. orycae u. Asp. gymnosardae. 
Das Fehlen der Reduktionskraft ist wahrscheinlich auf die sparliehe Ausscheidung 
der Dehydrase zuruckzufiihren. — Cilricodehydrogenase konnte nicht nachgewiesen 
werden. Ein merklicher quantitativer Zusammenliang zwischen Atmung, Saurebldg., 
Indophenolasewrkg., Aufbauąuotient u. Methylenblaured. konnte nicht festgestellt 
werden. (Acta phytochim. 4. 343—61. Dez. 1929. Tokyo, Kaiserl. Univ.) H e s s e .

Gertrud Woker und Elsa Blum-Sapas, Die Peroxydasereaktion im Verlanf 
der alhmolisclien Gdrung und die Natur ihres Tragers. Ein Beilrag zur Frage der „Hefe- 
peroxydase‘‘. Das peroxydierende Prinzip im System Wasserstoffperoxyd-p-Phenylen- 
diamin bei Zusatz von Gargemischen ist der intermediar gebildete Acetaldehyd. Die 
Starkę der Oxydation bzw. Farbbldg. hangt von den besonderen Milieubedingungen 
l ' \ Gesch"'indi8ke>t des Oxydationsverlaufes, Sauerstoffzutritt, Yersuchsdauer, Be- 

gleitkórper usf.). Da in schwach alkal. Dinatriumphosphatlsg. gearbeitet wurde, ist 
eine Saurewrkg. auszuschlieBen. Bei Zusatz einer Hefe-Wassersuspension ist die positive 
. j  aser -̂- zurLa°hsł; anf die Wrkg. des dureh Selbstgarung entstandenen Acet- 
aidehyds zuriiekzufiihren. Spater greifen die infolge mangelnder Sterilitat dureh 
Autolyse u. Bakterienproteasen gebildeten Aminosauren bzw. die aus diesen ent- 
stehenden Aldeliyde in die Rk. ein. (Biochem. Ztsehr. 217. 236—52. 7/1. 1930. Bern, 

IV-' W e i d e n h a g e n .



M. Ishidate, Ober die Darstellung des EmuJsins. Nach W i l l s t a t t e r  u. C sIn y i 
(C. 1 9 2 2 .1. 469) kann man aus 100 g cntólten suBen Mandeln 2,5—3,5 g selir wirksames 
Emułsin gcwinnen. Yf. hat dieses Verf. auf Semen Pruni persicae (japan. Drogę) 
angewendet u. aus 100 g ólfreiem Pulver 3—3,S g rohes Emulsin erhalten, welches 
im wesentlichen dieselben Eigg. bcsitzt wie Mandelemulsin. Eerner wurden versuchs- 
weise Aceton u. CH3OH statt A. ais Extraktionsmittel verwendet u. gefunden, daB 
sich A. am besten zur Darst. des reinen Praparats eignet. Aceton liefert ein etwas 
gefarbtes, unreines Prod. in allerdings ca. doppelter Ausbeute. Das CH3OH-Praparat 
gleicht auBerlich dem A.-Praparat, ist aber viel weniger wirksam. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 50. 8—9. Jan. 1930.) " Lixdenbatjm .

Claes Hommerberg, Zur Kennlnis der Spezifitat tierischer Pliospliatase. Es wird 
gezeigt, daB Glycerophosphat, Hexosemonophosphat u. Hexosediphosphat durch Nieren- 
u. Knochenextrakte in gleicher Weise gespalten werden, so daB also spezif. auf die 
genannten Substrate eingestellte Enzyme nicht existieren. Vielmehr werden bei der 
Hydrolyse von Hexosediphospliat iiber das Monophosphat beide Stufen von dem Nieren- 
extrakt u. Knochenextrakt gleich krśiftig katalysiert. — Dio Versuchsmethode, Herst. 
der Lsg. usw., ist genau beschrieben. — Die durch das Preiwerden der Phosphorsaure 
sich andernde [H'] wird durch Boratpuffer konstant auf pH =  9 gehaltcn. Borat 
hemmt aber die Rk., wobei Nieren- u. Knochenextrakt in gleicher Weise beeinfluBt 
werden u. zwar derart, daB die Borathemmung nur bei Beginn der Spaltung von Ein- 
fluB ist. — Die Spaltung des Glycerophosphates wird durch Ggw. von Glycerin 
schwach gehemmt. — Bei geanderter Enzymkonz. steigt die Rk.-Konstantę mit der 
Konz.; die durch Phos /  — (k X g Substrat)/g Enzym gemessene Aktivitat wird herab- 
gesetzt. — Phos-/ der Phosphatase wird fur Extrakte aus Nieren etwas niedriger ge
funden ais fiir Extrakte aus Knochen (Kalbsepiphyse). Dialysierte Niercnphosphatase 
kann durch MgS04 teilweise reaktiviert werden. Ein Teil des Enzyms ist aber durch 
die Dialyse zerstort. — WaKrend E rdtm ann (0. 1928. II. 2476) fiir Phosphatase aus 
Nierenextrakt Hemmung durcli Ca-Ionen findct-, zeigt Vf., daB die Glycerophosphat- 
spaltung durch Knochenextrakt von CaSO, nicht aktiviert u. sogar in geringem MaBe 
gehemmt wird. Die Hemmung durch Mg kann durch sekundare Rkk. bedingt sein. — 
Die Spaltungsgeschwindigkeiten von Nieren- u. Knochenextrakt. bei den hier be- 
handelten Konzz. von Glycerophosphat u. Monophosphat stehen bei beiden Substraten 
in demselben Verhaltnis (0,2). Die Spaltung von Natriumzymophosphat durch die 
beiden Enzymlsgg. ist etwa gleich groB. — Fiir die Spaltung von Monophosphat u. 
Diphosphat durch Nieren- u. Rnochenextrakt betragt das Verhaltnis der spezif. 
Spaltungsgeschwindigkeiten etwa 0,7. (Ztschr. physiol. Chem. 185.123—45. 11/11.1929. 
Stockholm, Univ.) H e s s k .

B. Lustig, Studien iiber Konzentrierung des Pepsins und den Chemismus seiner 
Wirkung. Bei Pepsinpraparaten versehiedener Herkunft sowie bei aus diesen her- 
gestellten konz. Praparaten wurden verschiedene Gruppen quantitativ bestimmt, um 
zu selien, ob die Menge dieser Gruppen sich parallel mit der Wirksamkeit andert. Im 
Gegensatz zu den Anschauungen von SsrORODiNZEFF u. A d o w a  (C. 1928. II. 2369) 
wurde das Verhaltnis zwischen Amino- u. Carboxylgruppen innerhalb enger Grenzen 
bei allen Praparaten gleich gefunden. Es konnte keine Erhóhung der Aminogruppen 
gegeniiber den Carboxylgruppen beobachtet werden. Das starkste Priiparat hatte 
im Yerhaltnis zum Gesamtstickstoff den geringsten Geh. an Aminogruppen u. Carb- 
oxylgruppen, was auf Entfernung von Ballastgruppen zuruekzufiihren ist. Bei In- 
aktivierung des Pepsins erfahren beide Gruppen eine starkę Zunahme, die bei den 
Carboxylgruppen mit einer gleichzeitigen Verminderung der Polypeptidcarboxvle ein- 
hergeht. Dies wird durch Annahme der Spaltung von CO-NH-Bindungen erklart. 
Starkę Pepsinpriiparate zeigen erliohten Tryptophangeh. u. verringerten P-Geh. Vf. 
glaubt einen Hinweis dafiir erbracht zu haben, daB wahrscheinlich das Wesentliclie 
der Pepsinwrkg. auf das Zusammenwirken von Carboxyl- u. Aminogruppen zuriick- 
zufiihren ist. (Biochem. Ztschr. 215. 205—14. 29/10. 1929. Wien III, Rudolf- 
stiftung.) HESSE.

W alter Deutsch und Karl Rosler. Experimentelle Studien iiber den Nuc/ein- 
slofftcechsel. XVIII. Mitt. Ober den Nucleotidasegehalt einzelner Organe rerschiedener 
Tiere. (XVII. vgl. C. 1928. I. 1428.) Untersucht wird die Yerteilung der Nudeotidase 
in verschiedenen Organen yerschiedener Tiere. Ais JlaB fiir die Enzymkonz. dient 
der Hepatonucleotidasewert (vgl. l.c.). Dieser ist am gróBten fur ungetroeknetenLeuco- 
cytenbrei des Hundes u. Rindes. Selir nahe kommt Rinderleber u. relatiy ferment-
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rcich zeigen sich noch Niere u. Diinndarmschleimhaut von Schweinen u. Rindern 
sowio die Lcber des Menschen. So gut wie kein Ferment wurde im Pankreas von 
Rindern u. Schweinen gefunden u. ebenso im Rnochenmark des Rindes. Der Nullwert 
des Knochenmarks ist móglicherweise niclit ais bindend anzusehen, weil bei dem hohen 
Fettgeli. die Extraktion auf Schwierigkeiten stóBt. (Ztschr. physiol. Chem. 1 8 5 . 140 
bis 150. 11/11. 1929. Dusseldorf, Akad.) HESSE.

B. M. Koldajew und M. M. Altschuller, Uber die Beeinflussung der Blutfermenlc 
durcli Quarzlampenlićht. Bei der einmaligen (Ju a rzlam p en b eS trah lu n g  der Kaninchen 
finden schnell voriibergehende Anderungen des Titers der folgenden Fermente im 
Blute statt: Abnahmc der Serumamylase u. Zunahme der lipotyt. Wrkg. des Serums; 
die Abnahme des amylolyt. Ferments liiBt sieli nicht bei allen Tieren beobachten. 
Der Grad der Anderungen im Fermentgeh. zeigt keine direkte Abhiingigkeit von der 
Intensitat der Bestrahlung (Dauer der Sitzung u. Abstand von der Lampe). Bei 
wiederholten Bestrahlungen sind die Anderungen des Fermentgeh. im w esen tlic lien  
dieselben. Die mehrmalige Bestrahlung liat eine allmahliche Zunahme der Lipasc 
u. Abnahme der Katalase zur Folgę; in einem Teil der Falle findet auch eine allmahliche 
Abnahme des Amylasegeh. statt. (Ztschr. physiol. Chem. 1 8 6 . 223—28. 23/1. 1930. 
K iew , Ukrain. Ortliopad. Inst.) * GuGGENHEIM.

E». P flanzenchem le.
Y. Asaliina und H. Shimada, Ober die Bestandteile der Fruchte von Sorbus 

commixta, Hcdlund. Die Fruchte dieses in den Bergen Japans wachsenden Baumes 
(Rosaceae) sind ein wertvolles Materiał zur Gewinnung des Sorbits. Sie werden zer- 
rieben u. zuerst mit A. ausgezogen. Der A.-Riiekstand ist eine gelbe, zahe M., welche 
an W.-Dampf sehr wenig eines eigenartig riechenden Ols abgibt. Der nicht fliichtige 
Teil ist unl. in Alkali u. gibt mit Aeetanhydrid-H2S04 purpurrote Farbung. Sodann 
werden die Fruchte mit h. W. extrahiert, der durch Verdampfen gewonneno Sirup 
mit Adsol u. MgO gekórnt, mit h. CH3OH extrahiert, sirupóser CH;iOH-Riickstand 
mit Benzaldehyd u. 50%ig. H2S04 geschiittelt. Man erhalt Tribenzylidensorbit, 
Cu-H20Oc, amorphes Pulver aus A., F. 198°. Dieses wird durch Kochen mit 5°/0ig. 
H2S04 hydrolysiert, Benzaldehyd abgeblasen, mit BaC03 neutralisiert, eingeengt, 
wonach Sorbit krystallisiert. Derselbe enthalt auch nach 5-monatigem Stehen iiber 
CaCl2 noch ]/2 H20 . [a]n18 =  +3,59° in Boraxlsg. Neuo D eriw . :Pc>itabenzoylderiv., 
CnHsjOn, nach SchOTTEN-BauMAŃN, Krystalle aus Pyridin, F. 222°, [cc]d12 =  
+  24,54°. Hexabenzoylderiv., C48H3S0 12, durch 6-std. Erhitzen mit Benzoesaure- 
anhydrit u. Na-Benzoat, Nadeln aus Pyridin, F. 129°, [a]n10 =  +24,30° in Pyridin. 
Fiir Triacelonsorbit erhielten Vff. [a]n:5 =  +12,87° in A. (Journ. pharmac. Soc. 
Japan 50. 1—2. Jan. 1930.) LindenbatJM.

M. C. Tummin Katti und B. L. Manjunatll, Chemischs Untersuchung des Ols 
aus den Samen von Butea Frondosa, Roxb. Aus genannten Samen, welche aLs Wurm- 
mittel gebraucht werden, wurden durch PAe.-Extraktion 18°/0 Ol gewonnen. Kon- 
stanten: D.0- \ 5 0,8983, nD25 =  1,4650, E. 15°, SZ. 18,1, VZ. 178, JZ. 67,2, AZ. 23,6, 
R eichert-M eissi.-Z . 0,5, H e h n e r -Z. 88,6, Unverseifbares 2,3°/0. Die durch Ver- 
seifen mit alkoh. KOH u. Ausziehen der Seife mit A. erhaltenen Gesamtfettsauren 
zeigten mittleres Mol.-Gew. 303,7, JZ. 64,6 u. enthielten (nach T w itc h e l l)  35,9% 
gesatt. u. 64,3°/0 ungesiitt. Sauren. — Letztere wurden durch fraktionierto Dest. der 
Methylester getrennt u. ein Teil der gemischten Sauren mit Br behandelt. Ein. A. 
unl. Bromid wurde nicht beobachtet (Abwesenlieit von Linolensiiure). Isoliert wurde 
Tetrabromstearinsśiuro (F. 113—114°), herriihrend von Linolsaure. Oxydation mit 
alkal. _KMn04 lieferte Dioxystearinsaure (F. 128—130,5°) u. Tetraoxystearinsaure 

1®2°), erstere gebildet aus Olsdure, letztere aus Linolsaure. — Auch die gesatt. 
Sauren wurden iiber die Methylester getrennt u. Sauregemische von folgenden FF. 
erhalten: 55—56, 61—62, 75—76, 74,5—75,5, 77—79, 77,5—79°. Jedes dieser Ge- 
mische wurde noehmals mittels der Methylester zerlegt. Aus Gemisch 55—56° konnte 
Pabmliiisaure isoliert werden, aber keine Spur Stearinsaure. Vermutlich enthalt 
das Gemisch eine hóhere Fettsaure. In den beiden folgenden Gemischen konnte 
keme bestimmte Saure identifiziert werden. Das Gemisch 74,5—75,5° wurde am 
emgehendsten untersucht. Wahrscheinlich liegt in demselben „rolie Trihosansdure“ 
'  or.’ u; reine Saure sclim. bei 77—78°. Der F. wird durch niedere Sauren u. Ligno- 
eermsaure herabgedriiekt. Verss., eine glatte Trennung durch fraktionierte Fallung 
der i.i-Salze zu erreiehen, waren erfolglos. Saure 77—79° wurde ais Lignocerinsanre
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identifiziert. Gemisch 77,5—79° (Mol.-Gew. 383) gab mit Lignocerinsiiure keine
F.-Veranderung, woraus folgt, daB bei den hoheren Fettsauren der P. kein scharfes 
Reinhe i tskri ter i um ist. — Aus der unverseifbaren Substanz wurde Sitosterin, F. 133 
bis 134°, isoliert; Acetyłderiv., F. 125—126°. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 839— 45. 
31/12. 1929. Bangalore, Indian Inst. of Sc. u. Central Coli.) LlNDENBAUM.

P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
Helm ut Marwinski, Die Rolle desNukleolus bei der Fermentproduktioii in keimendcn 

Samen. Das Gemeinsame aller Entwicldungen von Fermenten aus dcm Kem ist die 
Abspaltung von Kornchen unter Lsg. aus dem Nukleolus. Die sogenannto Aleuron- 
sohicht wird hormonal vom Embryo angeregt, so daB es zur Abspaltung von Kornchen 
oder Vakuolen in ihr kommt, deshalb schlieBt sich Vf. der Ansicht von HABERLAND 
an, dieses Gewebe ais Endosperm-Haustorium zu deuten. Bei Mirdbilis sind die Chromo- 
somen in den eingetrockneten Kernen getrennt u. verwandeln sich beim (Juellen in 
das Chromosomalnetz. (Botan. Arch. 28. 255—88. Jan. 1930. Konigsberg.) T r e n e l.

D . N. Prjanischkow und S. N. Inosemzew, Zur physiologischen Gharakteristik 
von Kaliumchlorid. Mit Hafer u. Erbsen angestellte Verss. ergaben, daB KC1 nieht 
die ausgesprochene physiolog. Aciditiit zeigt, wie etwa NH4C1. Bei Hafer war die 
Absorption von K u. Cl nur wenig verschieden, bei Erbsen wurde eine starkere K-Ab- 
sorption beobachtet. Aus dem hoheren Kalkbedarf der Boden bei Kalidiingung 
kónnen keine Schliisse iiber die Aciditiit der Kalisalze gezogen werden. (Compt. 
rend. Acad. Sciences U. R. S. S. Serie A. 1 9 2 9 . 332—36.) S c h o n f e l d .

D. N. Prjanischkow und W. N. Iwanow, t/ber die Absorption und Ausscheidung 
von Ammoniak durch Pflanzenwurzeln. (Vgl. C. 1928- I. 2727.) tlber eine geniigende 
Menge Kohlenliydrate yerfugende Pflanzen absorbieren aus NH4N 0 3-Lsgg. energischer 
NH3 ais H N 03. Bei Ersehópfung der Kohlenhydratreserve tritt starkere HIN03- 
Absorption ein, die durch das tJberwiegen der Red. der Nitrate zu NH3 iiber die Ver- 
wertung des NH3 im synthot. ProzeB hervorgerufen wird; dies fuhrt scldieBlich zur 
Ausscheidung des NH3 durch die Wurzeln. Dieser tlbergang vom n. Absorptions- 
verlauf zum umgekehrten kann, bei Kohlenhydratarmut, entweder unter dem Ein- 
fluB der Rk. oder durch Erhóhung der NH4N 03-Konz. bzw. durch ilbergang von 
kurzer Einw'. der Nitratlsg. in ein lśingeres Eintauchen in die Lsg. herrorgerufen 
werden. Mit der Erniedrigung der Kohlenliydratreserve der Pflanze verschw'inden 
die hoheren Umwandlungsstufen der Rk.-Folge: N20 5 — y  NH3 — >- RCONH2 — >- 
R(jSTH„)C02H. So ist die Bldg. von Asparagin auf Kosten des NH3 u. der Osydations- 
prodd. der Kohlenhydrate noch móglich, wenn die Synthese von Aminosauren u. 
Proteinen bereits aufgehórt bat, u. die Red. der Nitrate zu NH3 ist noch móglich, 
wenn die Asparaginsynthese zum Stillstand gekommen ist. (Compt. rend. Acad. 
Sciences U. R. S. S. Serie A. 1 9 2 9 . 327—31.) S c h o n f e l d .

W . W. Garner, J. E . McMurtrey jr., J. D. Bowling jr. und E. G. Moss, 
Magnesium- und Calciumbedarf der Tabahpflanze. Die hervorragendste Erscheinung 
von J/ff-Mangel im Tabak ist eine Abnahme der griinen u. gelben Chlorophyllfarbung, 
die an den unteren Blattern, u. zwar an den Blattspitzen, beginnt. Mg-Hunger unter- 
scheidet sich von Kalihunger dadurch, daB die Blattflache gewóhnlieh glatt bleibt. 
Bei Mg-Jlangel ist die BlattgroBe reduziert, pro Flacheneinheit ist eine geringe Ab
nahme der Trockensubstanz u. eine Zunahme des W.-Geh. festgestellt worden. Ferner 
war eine Abnahme des Kohlenhydratgeh. der Blatter zu erkennen. Die befallenen 
Blatteile sind abnorm diinn u. spróde, sie zeigen eine schwache, matte, hellbraune 
Farbę. Durch die Analysen wurde festgestellt, daB ein Geh. von 0,25% Mg oder 
0,4% MgO in den Bliittem erforderlich ist, um die bescliriebenen Krankheitserscheinun- 
gen zu verhindern. Bei geringen Mg-Mengen im Boden ist der Mg-Geh. der oberen 
Blatter gróBer ais der der unteren, im Stengel befindet sich etwa soviel wie in der 
Blattmasse im Durchschnitt; bei starker Mg- Diingung enthalten die untersten Blatter 
mehr von diesem Metali ais die oberen. Untersuchungen u. Beobachtung zeigten, 
daB Mg-Mangelerscheinungen auf einigen der wichtigsten sandigen u. sandig-lehmigen 
Tabakboden ziemlich weit verbreitet sind, hauptsachlieh in Gegenden mit verhaltnis- 
maBig viel Regen. Es zeigte sich, daB beim Ausstreuen von 12—18 Pfund wasserl. 
Mg je Acker (40001 qm) keine Mg-Mangelerscheinungen auftraten. Volldiingung mit 
N, P, K ergab geringe Blatterausbildung. Erst bei Zusatzdiingung von Ca u. Mg 
wurde normale BlattgroBe erreicht. Nieht immer kann man Kalkmangelkrankheiten 
von Mg-Mangelersclieinungen unterscheiden. Ais ein guter Diinger, der beide Elemente
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enthalt, hat sieh dolomit. Kalk bewahrt. (Journ. agricult. Res. 40. 145—68. 15/1. 
1930.) WlNKELMANN.

Erich Meyer, Beitrag zur Entuńcklungsgesćhichte der Phytopathologie und des 
Pflanzenschuizes. Sehr ausfuhrliehe Abhandlung iiber die Geschichte der Pflanzen- 
krankheiten, Theorien ihrer Entstehung u. ihre Bekampfung vom Altertum bis zur 
Neuzeit. (Aroh. Ges. Math., Naturwiss., Techn. 12. 146—87. 236—68. Febr. 1930. 
GroB-Ruthen, Mecklenburg.) H e i n r i c h .

H. Kleinschmidt, Verschiedene Pneumokokkentypen unter Optochineinwirkung. 
Die Wrkg. des Optocliin auf verschiedene Pneumokokkentypen wurde in Reagens- 
glasyerss. gepriift. Wesentliche Untersehiede konnten bei den 4 verschiedenen Pneu- 
mokokkengruppen nicht ermittelt werden. (Klin. Wehschr. 9. 357—58. 22. Febr. 1930. 
Hamburg-Eppendorf, Neur.-Kinderklinik.) F r a n k .

E 6. Tierphysiologie.
Leon Binet und Rene Fabre, Fiseierung des Chinins an den Erythrocyten in 

vivo. Nach intravenóser Injektion von Chininurethan beim Hunde wird nach 1 Stde., 
nach 48 Stdn. u. nach 96 Stdn. Blut entnommen u. nach Citratzusatz zweeks Trennung 
von Plasma u. Erythrocyten zentrifugiert; das Alkaloid wird nach St a s s -Ot t o  aus 
beiden Frakbionen isoliert u. nach Zuśatz' von H2SO,t durch die Fluorescenzprobe 
bestimmt. — Nach 48 Stdn. ist in den Erythrocyten noch sehr deutlich Chinin nach- 
weisbar, im Plasma fallt die Rk. nur ganz schwach aus; nach 96 Stdn. ist in den Erythro
cyten noch schwache Fluorescenz nachzuweisen, bei fehlender Rk. im Plasma. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 101. 1068—70. 13/8. 1929.) H. W o l f f .

Aijiro Taku, Vber den Einflufi der Gallensaure auf die Zuckerpermeabilitdt der 
Erythrozyten. (Vgl. C. 1930- I. 1820.) Bei Kaninchen bewirkt Zufuhr von 50°/oig. 
Traubenzuckerlsg. in Mengen von 20 ccm pro kg intravenós Abnahme des Vol. der 
roten Blutkorperehen, dagegen Zufuhr von 1%'S- Lsg. von Na-Cholat oder gleich- 
zeitige Zufuhr beider Stoffc Zunahme des Vol. Die Ósmose der Erythrocyten wird 
in beiden Fallen nicht yerandert. — Durch Gallensaure wird die Yertcilung des Zucker- 
geh. im Blut zwischen Zellen u. FI. nicht merklieh beeinfluBt. (Arbb. med. Univ. 
Okayama 1. 419—26. N o t . 1929. Okayama, Med. Univ., Innere Klin.) F. Mu l l e r .

Augustus Wadsworth, Frank Maltaner und Elizabeth Maltaner, Weitere 
Urderswhungm iiber die chetnischen Reaktionen, die der Blutgerinnung zugrwnde liegen. 
Die Alcliyitdt des Lecilliins. (Vgl. C. 1927. II. 449.) Aus reinem Lecithin wurde durch 
vorsichtige Hydrolyso u. Fallung mit CaCl2 in alkal. Lsg. eine Fraktion isoliert, die 
die Gennnung fórdert, wahrend reines Lecithin selbst die Gerinnung nicht beeinfluBt. 
Eine ahnliche Fraktion war friiher ais Lipoid aus Rinderherzextrakt, daa in Aceton 
unl. ist, gewonnen worden. Es scheint aus Ceplialin zu stammen. (Amer. Journ. 
Physiol. 91. 423—28. 1/1. 1930. Albany, New York State Dep. of Health, Div. of 
Lab. and Res.) F. M u l l e r .

M. Frhr. v. Falkenhausen, Das Wesen der liamopliilen Gerinnungsstorung. (Vgl.
O. 1929. II. 1315. 1936.) Das Vers.-Material stammt von 3 jugendlichen Hamophilen.
1 'irombokinaseznsa,tz bringt das Hamophilcnblut sehr schnell zum Gerinnen. Es 
vermag mehr Thrombin zu bilden ais n. Blut. — Es liegt beim Hamophilen eine Stórung 
(ler Speichenmg des Antiprothrombins vor. — Durch Clauden wird die Gerinnungs- 
dauer deutlich verkiirzt. — Dem entsprach die Komplementauswertung. Auch bei 
dem neuen Praparat Naleina ging die Gerinnungsdauer eines Hamophilen nach
o-wochentlicher Behandlung von 7 Stdn. auf 45 Min. herunter. Dementsprechend war 
nach der Behandlung schon in den ersten Stunden Komplement reichlich nachweisbar. 
ł ^ 0. , ' ®2CP- Pat hol. Pharmakol. 145. 100—107. Okt. 1929. Breslau, Med. Univ.-Poli- 
Wmi£ )  F. M u l l e r .

H-aHS J . Fuchs, Uber die Beleiligutig des Kotnplemenłs bei der Blutgerinnung. 
n i  Affinitat sensibilisierter Blutkorperehen zum Prothrombin. (VIII. vgl.

u- vorst. Ref.) Hunden wurde 0,3 g Pepton-Wilie pro kg in 0,85%ig- 
jNaCl-Lsg. intravenós injiziert. Das 2 Tage ungerinnbar bleibende Plasma wurde mit 
vier verschieden stark sensibilisierten 5°/(|ig. Hammelblutkórperchenaufsehwemmungen 
gepriift. Entspreehend der Sensibilisierungsstarke war die Affinitat zum maskierten 
■rrollirombin (Komplementmittelstuck) yerschieden. Die Affinitat des Antiprothrombins 
K onnte iiberwunden werden. Im Peptonblut ist ein groBer tlberschuB von Anti- 
prothrombin vórhanden, der das Prothrombin maskiert oder verankert. Es kann 
ilamolyse ohne Thrombinbldg. mit. nachfolgender Gerinnung erfolgen. (Areh. exp.



Pathol. Pliarmakol. 145. 108—19. Okt. 1929. Berlin, Inst. A. v. Wassermann, Serol. 
A b t.)  F . M u l l e r .

E. Nathan. Vber experimenteUe Sensibilisierungs- und Allergieersch-einungen der 
Haut gegeniiber Myosalvarsan. IV. Mitt. Die Bedeutung der ezperimentellen Salvarsan- 
iiberenipfindlichkeit fiir einige Probleme der Idiosynkrasie- und AUergieforschung. 
(III. vgl. C. 1929. II. 2791.) Klin. stimmcn die Erscheinungen bei der exporimentelIen 
Sensibilisierung mit artfremdem Serum u. mit Salyarsan in den wesentlichsten Punkt en 
iiberein. Diesc Ubereinstimmung erstreckt sich in bemerkenswerter Weise auch auf 
das immunbiolog. Verh. (Klin. Wchschr. 8. 2278—83. 3/12. 1929. Nurnberg, Stiidt. 
Krankenh.) F r a n k .

J. M. Goldberg und P. P. Meglitzki, Kalium- und Calciumgehalt des Serums 
bei Anaphylaxie. Bei Nachpriifung der Verss. von ScHITTENHELM, E r h a r d t  u. 
W a r n a t  (C. 1927. II- 2554) konnte keine gesetzmaBige Steigerung des K-Geli. des 
Serums bcim anaphylakt. Schock des Meerschweinchens beobachtet werden. (Journ. 
exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 30. 81—83. 1929. 
Leningrad, Med. Inst.) SCHONFELD.

G. Franzen, Untersuclmngen iiber Alkoliol. VIII. Mitt. Der Einflufi des Alkohols 
auf Immunitdtsreaktionen. (VII. vgl. C. 1928. II. 2262.) Die Empfindlichkeit der 
Immunitatsrkk. wird durch Zusatz von A. bis zu einer Konz. von 10% meist erheblicli 
gesteigcrt; eine weitere Erhohung des A.-Geh. hemmt oder verhindert das Eintreten 
der Rk. (Arch. cxp. Pathol. Pliarmakol. 147. 288—96. Jan. 1930. Jena, Pharmakol. 
Inst. Univ.) WADEHN.

M. W eiss, U ber Urorubin, einen neuen Farbstoff des Harnes. Vf. berichtet iiber 
einen neuen Harnfarbstoff, von ilim Urorubin genannt, welcher aus einem Chromogen, 
dem Urorubinogen, am Tageslicht entsteht. Der Nachweis erfolgt auf spektroskop. 
Wege. Der Farbstoff zeigt Beziehungen zu v.ielen Erkrankungen, wie Diabetjs, 
Herz- u. GefiiBerkrankungen. (Klin. Wchschr. 9. 248—51. 8/2. 1930. Wien, Allgem. 
Krankenh.) F r a n k .

Richard Stephan, Praktische Ergebnisse und Indikationen der Diabetesbehandlung 
mitlels peroraler Insulinzufuhr. Klin. Bericht. Die erzielten giinstigen Ergebnisse 
lassen in manchen Fallen die perorale Zufuhr yon Insulin in Form von Cholosulin 
ais wiinschenswcrt erseheinen. (Med. Klinik 26. 228—32. 14/2. 1930. Frankfurt a. M., 
St. Marienkrankenh.) F r a n k .

Friedrich Umber und Max Rosenberg, Ist das perorale Insulin-Stephan (Chol
osulin) bei der Diabetesbehandlung praktisch rerwerlbar ? I. Teil. (Dtsch. med. Wchschr. 
56. 169—72. 31/1. 1930. Berlin-Westend, Stiidt. Krankenh.) F r a n k .

Friedrich Umber und Max Rosenberg, Ist das perorale Insulin-Stephan (Chol
osulin) bei der Diabetesbehandlung praktisch verwertbar ? Ausgedehnte klin.-experi- 
mentelle Verss. ergaben, daB der peroralen Insulimufulir mit dem STEPHANschen 
gallensauren Insulin (Cholosulin) eine prakt. Bedeutung fiir die Behandlung des 
Diabetes n i c h t  zukommt. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 213—15. 7/2. 1930. Berlin- 
Westend, Stiidt. Krankenh.) Fr a n k .

Paul Szanto, Internę Diabetesbehandlung mit dem Stoffwechselpraparat Somadin. 
Somadin (Herst. S e r u m  w e r k  W o l f g a n g  Schmidt, Miinchen) enthiilt neben 
Hefezellen auch Stamme des Streptocoecus lacticus, des Bacillus lacticus u. des Ba- 
cillus lactis aerogenes. Mit dem Priiparat wurden bei Behandlung von Diabetesfallen 
gute Resultate erzielt. (Med. Welt 3. 1697—98. 23/11. 1929. Wien.) F r a n k .

Adolf Bickel, U ber die physiologisclien Schwankungen der Periodcndurchschnitts- 
guotienten des Hams C : N  beirn Menschen unter der Voraussetzung ghichartiger Er- 
niihrung. Bei gleiehmaBiger Diat iiberschreiten beim gesunden Menschen die physiol. 
Schwankungen der Periodendurchschnittsquotienten des Harns C: N  niemals die 
Hundertstel. Im Durchschnitt aus einer groBeren Reihe von Beobachtungen betragt 
beim Menschen die physiol. Schwankung unter den Durchschnittsąuotienten zweier 
aufeinanderfolgender Perioden bei quantitativ u. qualitativ gleicher Ernahrung 0,035. 
Die sprunghaften Schwankungen der Harnąuotienten von Tag zu Tag auf der einen 
Seite u. die groBe Konstanz der Periodendurchschnittsquętienten auf der andern 
Seite zeigen uns, daB der Rhythmus des stoffwechselregulator. Geschehens im Kórper, 
der in der Quotientlage, wie sie in den Periodendurchschnittsąuotienten erkannt wird, 
zum Ausdruck kommt, nicht an die 24-Stdn.-Periode geloiiipft ist, sondern sich uber 
langere Zeitriiume erstreckt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 67. 420—24. 15/10. 1929. 
Berlin, Univ.) F r a n k .
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N. S. Nasarowa, Unłersuchung der Atmung nach der Lehmannschen Methode 
bei Einmrkung uerschiedener Gifte. Die Atmungskymogramme Dach L e h m a n n  ergeben 
bei Kaninchen klare Resultate. Untersucht wurde die Wrkg. von Chloralhydrat, Pilo- 
carpin, Atropin, Kaffein, Physostigmin, Adrenalin, Lóbelin, Heroin, MoĄihin u.' intra- 
venósen Injektionen von KC1 u. CaCl2 auf die Atembewegungen. (Joum. exp. Biologie 
Med. [russ.: Shumal exp. Biologii i  Mediziny] 11. Nr. 30. 5—10.1929. Moskau.) S c h o n f .

Arthur D. Hirschfelder und Elmer T. Ceder, Beeinflufit Athylen die Wachs- 
tumsgeschwindigkeit bei Tieren oder die Enzymwirkung. Ratten wurden mit einer er- 
probten Kostform gefuttert u. das W. mit Athylen gesatt. Andere Tiere befanden sich 
in Raumen, in denen langere Zeit hindurch die Luft 1h m, Yio u- l°/o Athylen enthielt. 
In allen Fallen wurde k e i n e  Anregung des Wachstums dureh Athylen gefunden. 
Es steht dies im Widerspruch zu der Tatsache, daB kleine Mengen Athylen griine Eriichte 
u. Vegetabilien schneller reifen lassen. Verss. mit Pepsin, Trypsin  u. Lipase ergaben 
keine deutliche Beeinflussung der Fermentwrkg. Auch wird Starkę nicht in Zucker 
nach Sattigung der Lsg. mit Athylen umgewandelt, dagegen wird die Wirksamkeit 
von Amylase im Gegensatz zu den anderen Fermenten gesteigert. (Amer. Journ. 
Physiol. 91. 624—36. 1/1. 1930. Minnesota, Univ., Pharmacol. Dept.) F. M u l l e r .

Erwin Schiff, Die moderne Therapie und Prophylaze der Iiachitis. Obersichts- 
referat. (Med. Welt 3. 1716—19. 30/11. 1929. Berlin, Charite.) F r a n k .

N. E. Schepilewskaja, Vitaminv>irkung und Oberfldchenaktivitat. I. Anwendung 
von oberjldclienaktiren, vitaminfreien Stoffen bei der Avitaminose von MeerschweincJien. 
(Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 30. 58—68. 
1929. — C. 1929. II. 1706.) S c h o n f e l d .

Norman Evers, Die Bestdndigkeit von Vitamin A in Lebertran bei Nachweis dureh 
die Farbenreaktion. Lebertran behalt bei guter Aufbewahrung einen erhebliehen Teil 
seiner Vitamin-A-Wrkg. fiir langere Zeit (bis zu 26 Jahren). Licht u. Oxydation be- 
wirken Yerlust von Vitamin A. Besonders Sonnenlicht zerstort Yitamin A rasch u. 
scheint starker zu wirken ais die ultravioletten Strahlen einer Quecksilberdampflampę. 
Im Dunkeln nimmt die Farbę von Lebertran zu, wahrend sie bei Tageslicht oder Sonnen
licht abnimmt. Ggw. von Luft ist auf diese Farbanderung von EinfluB. Lebertran 
wird am besten in dunkeln Flaschen u. móglichst wrenig der Luft ausgesetzt aufbewahrt. 
Hydrochinon (0,05%) verhindert nicht die Wrkg. des Lichtes. (Quarterly Journ. 
Pharmac. Pharmacol. 2. 556—65. Okt./Dcz. 1929.) H e s s e .

Norman Evers, Abweichungen in von verschiedenen Beobachtem mit der Antimon- 
trichloridreaktion an Lebertran erhaltenen Ergebnissen■ (Vgl. vorst. Ref.) Vf. stellt die 
Forderung nach Standardisierung der genannten Rk. (Quarterly Journ. Pharmac. 
Pharmacol. 2. 566—69. Okt./Dez. 1929. Allan and Hanburys Ltd.) H e s s e .

S. N. Matzko, Gehalt an Vitamin D  im Fett von Meersaugetieren. (Joum. exp. 
Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 31. 99—107. 1929. —
C. 1930 .1. 250.) S c h ó n f e l d .

O. Rosenheim und N. K. Adam, Monomolehulare Filme von bestrahltem Ergo
sterin in Beziehung zur Bildung von ~Vitamin D. (Vgl. C. 1929. II. 322.) Monomole- 
kulare Filme der Bestrahlungsprodd. des Ergosterins auf W. ahneln denen ge- 
wisser Ketonderiw. des Cholesterins. Der Oberflachenfilm des Vitamins D ahnelt 
dem des Oxycholesterylens (A i,a-Cholestadien-8-on). Die ultravioletten Absorptions- 
spektren der beiden Stoffe sind sehr ahnlich. Oxycholesterylen zeigt weder vor, noch 
nach der Bestrahlung antirachit. Wirksamkeit. Ais wesentlich fiir die photochem. 
VeriŁnderung des Cholesterins wird die Labilitat des H in der CH(OH)-Gruppe an- 
gesehen. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 126. 34—35. 2/12. 1929.) L e s z y n s k i .

H. Kleinschmidt und H. Schadow, Zur Behandlung der Rachitis mit bestrahltem 
Ergosterin.' I. Einleitung. II. Erfahrung in der Klinik. Klin. Bericht. Yff. geben 
eine iJbersicht iiber die bisherigen Erfolge mit Yigantol bei Behandlung der Rachitis, 
der Osteomalacie u. der Spasmophylie. Neben der Zuriickhaltung in der Behandlungs- 
dosis ist die Dauer der Behandlung mit bestrahltem Ergosterin nicht zu lange aus- 
zudchnen. (Med. Klinik 26. 189—92. 7/2. 1930. Hamburg-Eppendorf.) F r a n k .

Reinhold Boller, Ein Beitrag zur Wirkung des bestrahlten Ergosterins. Klin. 
Bericht iiber einen Fali von Viganlolvexgiitung bei einem 52-jahrigen, an chroń. 
Fb-Intosikation leidenden Mannę. (Wien. med. Wchschr. 80. 304—06. 22/2. 1930. 
Wien, Kais.-Elisabethhosp.) F r a n k .

A. M. Gottmacher und 1 .1. Litwak, Zur Frage iiber die Rolle von KoMenhydraien 
oei der B-Avitaminose. Bei Ausschaltung von Kohlenhydraten nahm die Entw. der
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experimentelłen B-Avitaminose von Taubon cinen n. Yerlauf. (Journ. exp. Biologio 
Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 31. 41—43. 1929.) S c h o n f e l d .

H. Liithge, Die Vcrabreichung von Getreideschrot an Milchkiihe bei Trocken- 
schnilzelverfumrung. Die Verabreichung des Getreideschrotes kommt nach den Aus- 
fuhrungen des Vfs. wegen des geringcn EiweiBgeh. neben Olkuchen erst bei hóheren 
Milchertragen in Frage. Boi Milchleistung von 10 1 tiiglich laCt sich noeh kein Getreide- 
schrot in dio Futterration hineinbringen, bei 151 kann das Kraftfutter zu 1/3 bei 25 1 
zu Y2 aus Getreide bestehen. (Dtsch. Zuckerind. 55. 167-—68. 15/2. 1930. Halle a. S., 
Univ.) G k o s z f e l d .

F. E. Mussehl, R. S .H ill, M. J. B lish und C. W. Ackerson, Yerwertung von 
Calcium durch das wachsende Jungtier. Fiir dio Futterungsverss. wurden weiCo 
Leghornkiiken benutzt. Es zeigto sich, daB wachscndo Kuken vorzuglich imstande 
sind, sich selbst ziemlich weiten Schwankungen der Saure u. Alkalitat im Futter 
anzupassen, wenn VitaminD u. Ultraviolettstrahlen nicht fehlen. Jedooh ist die 
Unempfindlichkeit gegen Sauren u. Alkalien nicht unbegrenzt. Triealeiumphosphat 
erwies sich ais bas. Bestandteil wirksamer ais das Carbonat, Lactat, Sulfat oder Chlorid. 
(Journ. agricult. Res. 40. 191—99. 15/1. 1930.) W in k e l m a n n .

R. Schonłieimer, H. v. Behring und R. Hummel, Uber die Hydrierung des 
Choleslerins im Organismus. In Analogie zu der Umwandlung von Bilirubin in Urobilin 
nahm man, da nach Aufnahme tier. Nahrung das darin enthaltene Cholesterin in Form 
von zwei hydrierten Isomeren (Koprosterin u. Dihydrocholesterin) mit dem Kot 
abgegeben wird, an, daB auch hier eine bakterielle Hydrierung wahrend der Darrn- 
faulnis eingetreten sei. Nach Ausarbeitung einer Methode, die es gestattet, noch etwa 
1% von hydrierten Sterinen ais Beimengung von Cholesterin zu bestimmen, konnte 
in vitro unter den verschiedensten Fiiulnisbedingungen weder an Cholesterin noch an 
cholesterinreichen Organen eine solche Hydrierung festgestellt werden. Die Methode 
zeigte aber, daB allo Cholesterinpraparate, gleichgiiltig, aus welehen Organen sie ge- 
wonnen waren, einengroBen Geh. (1—6%) an hydrierten Sterinen besitzen. Es gelang, 
aus Gallensteincholesterin etwa 1% dieser Beimengung ais Dihydrocholesterin zu identi- 
fizieren. Koprosterin konnte bisher nicht in Organen gefunden werden. Es konnte 
gezeigt werden, daB das hydrierte Sterin der Organe nicht aus dem Darm stammt. 
Es wurde daher vermutet, daB die in den Faeces Torhandenen hydrierten Sterine 
wenigstens zum Teil intermediare Umwandlungsformen des Cholesterins sind. Da es 
wahrscheinlich gemacht wurde, daB ein groBer Teil der Sterinausscheidung durch die 
Dickdarmschleimhaut vor sich geht, wurde auch die Ausscheidung durch den Darm 
untersucht. Es wurde festgestellt, daB Hunde standig eine betrachtliche Menge von 
hydrierten Sterinen in ihren Dickdarm seeemieren, ohne daB unter den Vers.-Be- 
dingungen eine Faulnis zu beobachten war. — Die benutzte Analysenmethode zur 
Best. der hydrierten Sterine beruht auf der Eig. des Cliolesterindibromids, mit Digitonin 
nicht zu fallen, wahrend die hydrierten Sterine durch Brom ihre Fallbarkeit nicht ein- 
biiBen. (Naturwiss. 18. 156. 14/2. 1930. Freiburg i. Br., Chem. Abt. d. Pathol. Inst. 
d. Univ.) LESZYNSKI.

Em il Biirgi, Die Pharmakotherajńe des Verdauungstrakius. Ubersichtsreferat. 
(Med. Welt 3. 1458—61. 12/10. 1929. Bern, Univ.) F r a n k .

H. Liiers, Der Einflufi von Malz- und Bohnenkaffee auf die Gerinnung der Milch
im Magen. Verss. ergaben, daB das emulsionsartige Malzkaffee-Milchgemiseh von der 
Pepsinsalzsaure des Magens wesentlich leichter u. rascher verdaut werden muB ais 
das grobflockige, fiir die Verdauungssafte unvergleichlich viel schwerer angreifbare 
Bohneukaffce-Milchgerinnsel. (Med. Klinik 26. 209—10. 7/2. 1930. Miinchen, Techn. 
Hoehsch.) F r a n k .

A. G. Kratinow, Beitrage zur Physiologie der Hungeriatigkeit des Verdauungs- 
traktus. III. Einflu/i von Cholin auf die Hungerbewegungen des Magens. (Journ. exp. 
Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 29. 57—63. 1929.—
C. 1929- II. 63.) S c h o n f e l d .

I. A. Smorodinzew und N. M. Kontschalovskaya, Einfluji des Stovarsols bei 
der Caseinierdauung durch Pepsin. (Vgl. auch SMORODINZEW u. ILIEN, C. 1929. I .  
253.) Wahrend anorgan. As-Verbb. die pept. Caseinrerdauung hemmen, konnte ein 
hemmender EinfluB des Stovarsols (Spiroeid) auf die Caseinhydrolyse durch Pepsin 
in vitro bei einer Konz. bis zu 0,8% Storarsol ( =  0,2% As) im Gemenge nicht nach- 
gówesen werden. — Eine Schiidigung der pept. Magenverdauung bei oraler Stovarsol-
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bchandiung ist also nieht zu befiirchten. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 993—95. 13/8.
1929. Moskau, Chem. biolog. Lab. d. II. Univ.) H. W o l f f .

C. Haeberlin, Der Kochsalzgehalt der Seeluft. Verss. an Mensehen. In der Periode 
der k. Seebader zeigten samtliche Vers.-Personen eine betrachtliche Steigorung der 
NaCl-Ausscheidung, bei einzelnen weit iiber das Gleiehgewicht liinaus. Bei den in den 
Seebadern yielfach mit Erfolg zur Behandlung kommenden Lungenkranken kann 
demnaeh die Zugabe des NaCl aus der Luft zur gebrauchliehen salzhaltigen Kost nieht 
ungiinstig gewirkt liaben. (Med. Welt 3. 1757—58. 7/12. 1929. W yka. Fóhr.) F r a n k .

M. Rubner, Beeinflussung des Phosphorkalkstoffweclisels durch die Substanz der 
Wurzelkeimlinge von gekeimtem Getreide. Die Substanz der Wurzelkeime von ge- 
keimtem Getreide in passender Aufbereitung ist ais ausgezeichnete N- Quelle auch fiir 
therapeut. Zwecke anzusehen. Verss. mit dem Priiparat Proossa (Chem. Fabrik 
P r o m o n t a), eine Kombination von praparierten Wurzelkeimlingen mit Mark- 
lmoehensubstanz, ergaben, daB die Keimlinge noch die besondere, wohl auf ihren 
Vitamingeh. zu beziehende Eig. besitzen, auch in dem nieht spezif. erkrankten Orga- 
nismus Ca u. Phosphorsaure zur Anreicherung zu bringen. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 
295—97. 21/2. 1930. Berlin. F r a n k .

S. G. Geness und s. M. Dienerstein, Beziehungen zwischen dem Koldenhydrat- und 
Fettstoffweclisel. I. Beziehungen zwischen Zucker, Milchsdure, Acetonkórpern und Fetten 
bei Belaslung normaler Hunde mil Fett und Zucker. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: 
Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 28. 5—11. 1929.— C. 1929. II. 3235.) Sc h 5 n f .

S. M. Dienerstein und S. G. Geness, Beziehungen zwischen dem Kohlenliydrat- 
und Fettstoffwechsel. II. Beziehungen zwischen Neutralfett, Ketonkorpem, Milchsdure und 
Zucker nach der Splenektomie. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii 
i Mediziny] 11. Nr. 30. 11—17. 1929. — C. 1929. II. 3235.) Sc h o n f e l d .

Nina Kotschnew, Morphiumwirkung auf die Zuckerverteilung im Intermediar- 
gebiet wahrend der Verdauungsperiode. Nach Morphin (subcutan) sistiert die Zucker- 
resorption im Darm (angiostomierte Hunde mit Darmkanulen). Die Morphinhyper- 
glykamie ist durch Kohlehydratmobilisation in der Leber u. durch Hemmung der 
Zuckerverbrennung bedingt. (Arch. exp. Pathol. Pharmaeol. 147. 168—72. Dez. 1929. 
Leningrad, Inst. f. exper. Med. Abt. f. allg. Pathol.) Op p e n h e i m e r .

F. Maignon und E. Knithakis, Ober den Charakter der physiologischen Acidosen 
beim Hunde. Wahrend die Hungeraeidose beim Mensehen gekennzeichnet ist durch 
die Tendenz der Konstanz des Blut-pn u. Senkung der Alkalireserve, ist beim Hunde 
eher eine Tendenz die Alkalireserye festzuhalten u. ph zu andern, crkenntlich. Die 
Ketonkórperausscheidung speziell der /5-Oxybuttersaure ist beim Hunde gleichfalls 
wesentlich unbedeutender ais beim Mensehen. Kohlehydratentzug bewirkt beim 
Hunde nur eine ausgesprochen leichte Ketose mit starker Verminderung der Harn- 
menge. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 1170—86. N o t . 1929.) O p p e n h e i m e r .

F. Maignon und E. Knithakis, Einflu.fi der Natriumbicarbonatzufuhr auf den 
Ketokorperstoffwechsel beim Hunde im Zustand physiologischer Acidose. (Vgl. vorst. 
Ref. u. C. 1929. I. 97.) (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 1187—1203. Nov. 1929.) Opp.

M. N. Fischer, Stickstoffwechsel bei Dysenterie. Der N-Stoffwechsel zeigt bei 
Dysenteriekranken ein scharfes Defizit, das auf die gesteigerten Ausscheidungen des 
Darmtraktus zuruckzufiihren ist. Der Harn-N ist nieht erhoht. Der Rest-N im Blute 
liegt unter der tiefsten Norm. (Trav. Inst. Etat Sciences med. [russ. Trudy gossu- 
darstwennogo Instituta medizinskich Snanii] 1928. Lfg. 2. 41—42.) SCHONFELD.

A. B. Wolowik, Einflufl der biołogischen Wertigkeit des Eiweiftes auf den Stickstoff
wechsel. Verss. an scharlachkranken Kindern zcigten, daB durch Einfiihrung in die 
Diat von biolog. vollwertigem LebereiweiB u. Pflanz.eneiweiB im Yerhaltnis nieht unter 
7: 3 bei maBiger EiweiBnahrung eine positive N-Bilanz erreicht werden kann. Bei 
taglicher Zufuhr yon 1,66 g EiweiB, 15,1 g Kohlenhydraten, 1,86 g Fett u. 86 Cal. 
pro kg Gewicht betrug die tagliehe N-Retention der Kinder 0,919 g. In der Rekon- 
valesceii7. wurde eine Verminderung der N-Ausseheidung yon 8—39°/0 beobaehtet. 
Die Diurese u. der N-Geh. der Faeees sind wahrend der Intoxikation niedriger, ais in 
der Rekonvalescenz. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny]
11. Nr. 31. 82—90. 1929. Leningrad.) y S c h o n f e l d .'

A. B. Wolowik, Stickstoffwechsel bei rnilchfreier Diat. (Vgl. yorst. Ref.) Der 
EiweiBzerfall bei Scharlach kann durch geniigende Nahrungszufuhr kompensiert werden. 
Bei hohem Geh. der Kost an Kohlenhydraten u. mafligem Geh. an yollwertigem EiweiB 
ist die Erhohung des N-Umsatzes minimal. Herabsetzung der EiweiBmenge unter

145*



2272 E s. T ie r p h y s i o l o g i e . 1930. I.

1,4 g pro kg fiihrt zu EiweiBverlusten. In den crstcn Krankheitstagen findet eino 
Herabsetzung der Diurese u. des N-Geh. der Faeces statt. (Journ. exp. Biologie Med. 
[russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 1 1 . Nr. 31. 91—98. 1929. Leningrad.) S c h o n f .

F. Rathery, R. Kourilsky und Yvonne Laurent, Die glykamisierende Rolle 
der Leber. Betrachtet wird die Erscheinung des holieren Zuckerniyeaus in den ab- 
fiihrenden LebergefaBen gegeniiber dem Zuckergeh. der Vena portae. Die den Kreis- 
lauf mit Zucker auffiillende Funktion der Leber ist unabhangig vom Glykogengch. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 448—49. 17/2. 1930.) O p p e n h e im e r .

A. Giroud, H. Bulliard und A. Giberton, Geht eine elektine Schwefelanreicherung 
der Verhomung voran ? Es wurden Bestst. des S-Geh. im Verkaltnis zum P-Geh. einerseits 
an der Hornwarze des Pferdes andererseits an dem Corpus Malpighi des Rinderhornes 
vorgenommen. — Der Gesamt-S wurde nach der volumetr. Methode mit Benzidin- 
sulfat nach Oxydation mit rauchender Sa.lpetersaure bestimmt; die P-Best. geschah 
nach M a c h e b o e u f  (C. 19 2 7 . II. 1598) nach Veraschung nach der H2S 04-H N03-Per- 
manganatmethode. — In beiden Fiillen war das Verlialtnis S : P  annahernd gleich, 
woraus geschlossen wird, daB eine elektive S-Anreicherung der Yerhomung nicht yoraus- 
geht; bei Vorhandensein einer solchen Anreicherung muBten die S-Werte in derMatrix 
des Rinderhornes hohcr sein ais bei der Pferdewarze, dio histolog. ein einfaohes epitheliales 
Gebilde darstellt. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 01 . 1024—25. 13/8. 1929.) H. W o l f f .

R. J. Gassul und A. N. Polakow, Uber die biochemische Wirkung von Rontgen- 
strahlen auf proleolytische und, andere Prozesse in vilro und in vivo. Bei Bestrahlungs- 
versuchen mit Rontgenstrahlen an der frisch exstirpierten Milz yon Katzen war !bei 
Anwendung kloiner Dosen eine yoriibergehende Steigerung der proteolyt. Wrkg. fest- 
zustellen, wahrend grofie Dosen die Proteolyse verzógerten oder yollstandig ver- 
hinderten. Der Cholesteringeh. des Blutes wird durch Rontgenstrahlen nicht beeinfluBt.. 
(Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11 . Nr. 29.15—20.
1929.) SCHONFELD.

D. L. Rubinstein, Studien uber Rihitgensensibilisierung. I. Der Mećhanismus der 
sensibilisierenden Wirkung vcm Jodsalzen. (Journ. exp . Biologie Med. [russ.: Shurnal 
exp . Biologii i Mediziny] 11 . Nr. 31. 22—27. 1929. — C. 19 3 0 . I .  1489.) S c h o n f e l d .

S. A. Nikitin, Studien uber Rontgensensibilisierung. II. Uber die Chemosensi- 
bilisierung der Protozoen. Bei Rhizopoden, Flagellaten u. Ciliaten konnte eine Empfind- 
lichkeitgegenRontgenstrahlen auch nachSensibilisierung mit verschiedenenChemikalien 
nicht festgestellt werden. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i 
Mediziny] 11 . Nr. 31. 28—33. 1929. Odessa.) S c h o n f e l d .

S. A. Nikitin, Studien uber Róntgensensibilisierung. III. Die sensibilisierende 
Wirkung des Thoriumnitrats. (II. ygl. yorst. Ref.) Der Effekt der kombinierten Wrkg. 
yon Rontgenstrahlen u. Th-Salzen auf Mause ist nicht yon den vom Th ausgesandten 
sekundaren Strahlen u. Elektronen abhangig, sondern ist auf die schadliche Wrkg. 
der Rontgenstrahlen u. der Giftigkeit des Th(N03)4 zuriickzufiihren. Die Wrkg. von 
Th(N03)4 u. Rontgenstrahlen unterscheidet sich qualitativ nicht yon der Wrkg. der 
Th-Strahlen. (Journ. exp. Biologie .Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11 . 
Nr. 31. 34—40. 1929. Odessa.) S c h o n f e l d .

W. M. Ssokolow und W. K. Majorowa, Reaktion der Organe auf verschiedene 
Giftdosen. Es wurde die Wrkg. von Pilocarpin auf die Speichelsekretion des GL sub- 
maxillaris von traoheotomierten Katzen untersucht. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: 
Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 1 1 . Nr. 29. 78—81. 1929. Kasan, Uniy.) S c h o n f .

"W. M. Ssokolow, Uber die Bedingungen, welche die Reaktion des Proloplasmas 
auf Oifte beeinfhi.ssen. Mit Pilocarpin durchgefiihrte Verss. ergaben, daB die Art der 
Rk. eines Gewebes oder eines isolierten Organs auf das Gift durch die Art der Appli- 
kation des Giftes beeinfluBt wird. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. 
Biologii i Mediziny] 1 1 . Nr. 30. 76—S0. 1929. Kasan, Univ.) S c h o n f e l d .

B. J. Sbarsky, Aminosdurelherapie. Vf. stellt eine Hypothese auf, die die An
wendung der Aminosauren ais Arzneimittel bei einigen Infektionskrankheiten aus- 
sichtsreich erscheinen laBt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 67. 293—96. 15/10. 1929. 
Moskau, Bioehem. Inst. d. Kommissariats f. Volksgesundheit.) F r a n k .

B. J. Sbarsky und Z. Jermoljewa, Aminosduretherapie. II. Mitt. Die Amino- 
sauretherapie der Vogelmalaria. Es wurden die Aminosauren Glykokoll, Alanin u. 
Tyrosin in ihrer Wrkg. auf die Vogelmalaria untersucht u. mit der des salzsauren 
Chinins yerglichen. Die beste Wrkg. hatte d-Alanin. Es, blieben bei seiner Anwendung 
in der Inkubationsperiode mehr Tiere am Leben ais bei der Zufuhr von Chinin, d-Alanin,
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n a c h  dem Erscheinen der Plasmodien im peripheren Blut eingefuhrt, erhohte die 
Anzahl der uberlebenden Tiere. rac. Alanin u. Glykokoll wirken etwas schwacher ais 
d-Alanin, Tyrosin hat gar keine Wrkg. auf dio Vogelmalaria. Alanin besitzt keine 
prophylakt. Wrkg. (Ztschr. ges. exp. Medizin 67. 297-—309. 15/10. 1929. Moskau, 
Biochem. Inst. d. Kommissariats f. Volksgesundheit.) F r a n k .

Alexander Rosenberger, Klinische Erfahrungen iiber die Wirkung des Harmins 
bei postenceplialitischem Parkinsonismus. ffanwimmedikation brachte der uberwiegenden 
Mehrzahl damit bchandelter Parkinsonkranken eine ganz wesentliche, wenn _ auch 
meist nur yoriibergehende Besserung. Bleibende schadliche Nebenfolgen wurden nicht 
beobachtet. (Wien. klin. Wchschr. 43. 207—08. 13/2. 1930. Linz, Allgem. Kranken- 
haus.) F r a n k .

P. Schuster, Erfahrungen mit Banisterin und Harmin. Klin. Bericht iiber giinstige 
Erfahrungen bei Verwendung yon Banisterin u. dem ihm chem. ident. Harmin gegen 
postencephalit. Parkinsonismus, Paralysis agitans u. arteriosklerot. Muskelstarre. Die 
Wrkg. ist nur eine symptomat. u. lmlt nur kurzerc Zeit an. Nebenwrkgg. waren relativ 
gering, ernste u. bedrohliche Formen wurden nicht beobachtet. (Med. Welt 3. 1828—29. 
21/12. 1929. Berlin, Hufelandhosp.) F r a n k .

A. W. Beilinson, EinflufS von „Bayer 205“ auf die Trypsinwirkung. Die 
Trypsinyerdauung von Proteinkórpern bis zu den Aminosiiuren wird durch „Bayer 205“ 
gehemmt. Am starksten wird dic trypt. Verdauung von Gelatine, am wenigsten dio 
Verdauung yon Casein gehemmt. Die —CO—NH— Gruppe des „Bayer 205“ wird 
durch Trypsin nicht angegriffen. (Journ. exp. Biologio Med. [russ.: Shurnal exp. 
Biologii i Mediziny] 11. Nr. 29. 52—56. 1929. Moskau.) S c h o n f e l d .

O. A. Steppun und S. M. Pawlenko, Vergleichende Untersuchung der pliar- 
makólogischen Eigenschaften von Nicotin und einiger seiner Derivate. Vff. untersuchten 
die pharmakolog. Wrkg. von Nicotin, p- u. o-Aminonicotin u. yon Metanicotin an iso- 
lierten Organen (Herz, Ohr etc.) u. an ganzen Tieren (Frosch, Kaninchen). Die tox. 
Eigg. yon Nicotin u. Metanicotin sind etwa 10-mal gróBer ais die der Aminoderiyy. 
Metanicotin ist giftiger ais Nicotin. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. 
Biologii i Mediziny] 11. Nr. 30. 69—75. 1929.) Sc h o n f e l d .

H. Allan und J. A. Gunn, Die pharmakologischen Wirkungen von Tetrahydronor- 
liarman. (Vgl. C. 1930. I. 406.) Von den Alkaloiden yon Peganum Harmala wurde 
jctzt das Tetrahydronorharman untersucht. Wegen Mangel an Materiał konnten nur 
die wichtigsten Vergleiche mit Harmin yorgenommen werden. Bei subcutaner Injektion 
wird die geringste letale Dosis fiir Frosche, Meerschweinchen, Kaninchen u. Mause 
zu 0,3—0,4 g pro kg gefunden. In der Empfindliehkeit war kein Unterschied zwischen 
den genannten Tieren. Tox. Dosen bewirken eine Depression des zentralen Neryen- 
systems unter Ataxie u. Incoordinationscrscheinungen mit Zittern u. krampfartigen 
Bęwegungen. Starkę Lsgg. bewirken Muskelverkurzungen mit Verlust an Kontraktions- 
fiihigkeit. Reichliche Dosen yerursachen Verringerung des Blutdrucks hauptsachlich 
infolgo Abnahme der Herzkontraktionen. Uteruskontraktionen werden befordert, 
Darmkontraktioncn yerringert; in beiden Fallen liegt yermutlich eine direkte Wrkg. 
auf den Muskel u. nicht auf die Neryenenden vor. ( Quarterly Journ. Pharmac. Pharma- 
col. 2. o25—35. Okt./Dez. 1929. Osford, Univ.) H e s s e .

George D. Shafer, Franklin J. Underwood und Edmond P. Gaynor, Die 
Wirkung von Amylal im Sinne der Aufhebung hemmender Herzvagusstorungen und von 
Aiher auf die Beschleunigung der Atmung, nachdem diese durch Amylal verlangsamt war. 
Es wird der von anderer Seite hervorgehobene EinfluB yon Amytal auf die Herzvagus- 
reizung bestatigt: Amytal wirkt lahmend auf die Zirkulation u. schadigt dio Reizbarkeit 
der herzhemmenden Vagusfasern. Wahrend der Amytalnarkose wird der Vagus nicht 
wieder yollkommen n. reizbar. — Bei keiner Form der Narkose des Hundes ist der 
Vagus in seiner Reizbarkeit intakt. Der Unterschied gegenuber Decerebrierung ist 
sehr deutlich. Bei A.-Narkose tritt die Yerlangsamung der Vagusreizung immerhin 
noch deutlieher ein ais naeh Amytal. Bisweilen sieht man nach Vagusreizung sogar 
Blutdruckanstieg. — Wenn in Amytalnarkose die Atmung yerlangsamt ist, bewirkt 
A. in kleinen Mengen eingeatmet oder intravenos injiziert schnell Zunahme der Atem- 
freąuenz. Diese Beschleunigung ist nicht reflektor, bedingt. (Amer. Journ. Physiol. 91. 
461 66. 1/1. 1930. California, Stanford Univ., Dept. of Physiol.) F. M u ll er.

G. Zuelzer, tJber Dormen, ein neues Schlafmittel. Dormen, ein Diallylacetyliso- 
yalerianylharnstoff (Herst. Fa. Dr. L a b o s c h in , A.-G. Berlin) bewahrte sich ais sicher 
u. schnell wirkendes Hypnotikum bei gleichzeitiger Schmerzlinderung. Unangenehme
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Nebenerscheinungen wurden nicht beobacbtet, eine Gewóhnung tritt nicht ein. (Med. 
Klinik 26. 20— 21. 3/1. 1930. Berlin-Lankwitz, Krankenh.) F r a n k .

Cahn und PoniUSS, Unsere Erfahrungen mit Papavydrin. Papavydrin erwies 
sieli ais hervorragend schmerzlinderndes Mittel bei Koliken, besonders der Gallenwege. 
(Med. Klin. 26. 284. 21/2. 1930. Berlin, Biilowldinik.)| Fr a n k .

Otto Goldstein, Chirurgische Erfahrungen mit Plianodorni. Ais narkosevor- 
bereitendes Mittel u. 7,ur Bckampfutig des Nachschmerzes nach Operationen empfiehlt 
Vf. die Verwendung von Phanodorm. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 185. 31/1. 1930. 
Berlin.) Fr a n k .

N. P. Pjatnitzki [und P. N. Fedorow, Einflufi von chronischen Morphium- 
injektimen auf den ■ Stickstoffwechsel bei Hunden. Chroń. Injcktionen von 0,01— 0,02 g 
Morphium sind ohne EinfluB auf den N-Stoffwechsel. Die Gewóhnung tritt sehr schnell 
ein. Wird die Morphiumgabe nacb Gewóhnung abgestellt, so sinkt die N-Bilanz. 
(Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 30. 54— 57.
1929. Krasnodar, Med. Inst.) Sc ho n f e l d.

Fritz Lasch, Erfahrungen mit Fatilan, einer neuen Verbindung der Phenylcin- 
choninsaure. Fantan, eine Verb. der Phenyleinchoninsaure u. des Urethans (Herst. 
M e r c k) ahneltin seiner Wrkg. dem Alophan. Es besitzt einen indifferenten Geschmaek, 
der antineuralg. u. antirheumat. Effekt waren sehr gut. (Wien. klin. Wchschr. 43. 
171—73. 6/2. 1930. Lainz, Versorgungsspital d. Stadt Wien.) Fr a n k .

K. Kofler, Die gripposen Erkrankungen der oberen Luftwege und ihre spezifische 
Beeinflussung durch Galciumurotropin. 1. u. 2. Teil. Bei gripposen Erkrankungen der 
oberen Luftwege bewahrte sich Calcihyd, ein Kombinationspraparat aus Urotropin u. 
Kalk. (Wien. med. Wchschr. 80. 236—40. 271—73. 15/2. 1930. Wien.) Fr a n k .

Gerhard W unsch, tJber eine neue Anwendungsform des kolloidalen Schwefels in 
der Dermatologie.. Sulfodermpuder (He y d e n ) bewahrte sich bei Behandlung der ver- 
schiedensten Dermatosen. (Med. Welt 3. 1807. 14/12. 1929. Berlin.) Fr a n k .

F. Perner, Uberraschende Heilung einer schweren Gholangitis mit Hepatopson. 
Klin. Bericht. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 185. 31/1. 1930. Berlin.) Fr a n k .

Georg LotheiCen, Ztcanzig Jalire Novojodin. 20-jahrige Erfahrungen zeigten, 
daB Novojodin ein guter Ersatz fiir Jodoform ist. (Med. Klinik 26. 207—09. 7/2. 1930. 
Wien, Kaiser Franz Josef-Spital.) Fr a n k .

E m st Kaufmann, Ober die Anwendung des Albargins ais antigonorrhoisches 
Prophylaclicum und Aborticum. Albargin (I. G.) bewahrte sich ais Prophylacticum u.
boi Behandlung der Gonorrhoe. (Med. Welt 4. 19—20. 4/1. 1930. Berlin.) Fr a n k .

Adolf Driels, Zur Nateinabehandlung der Hamophilie. Klin. Bericht iiber recht 
giinstige Erfolge bei der Behandlung der Hamophilie mit Nateina (Herst. L lopis, 
Madrid). (Dtsch. med. Wchschr. 56. 10—11. 3/1. 1930. Frankfurt a. M., Univ.) Fk.

Leo K reis, tJber Bolucarbon. Bolucarbon (Herst. Firma C. B r a d y , Wien) 
enthalt neben Tierkokle noch Benzoesaurenaphtholester. Bei Bekampfung akuter u. 
chroń. Darmkatarrhe wurden gute Erfolge erzielt. (Wien. med. Wchschr. 80. 286—87. 
15/2. 1930. Graz, Kra.nkenh. d. Barmherzigen Briider.) F r a n k .

M. Kochmann, U ber Herzmittel. t)bersichtsreferat. (Med. Welt 3. 1688— 90. 
23/11. 1929. Halle a. d. S., U n iv .)  F r a n k .

H. Wassermeyer, tiber chemische und kolloidcliemische Prozesse, welche Hyper- 
trophie wid Atrophie des Skelett- und Herzmuskels begleiten. Inhalt eines Vortrages. 
(Klin. Wchschr. 9. 251— 55. 8/2- 1930. Heidelberg, Univ.) F r a n k .

J. H. Bura, Die perorale, Verabreichung von gepulvertem Mutterkorn. (Vgl. auch 
W okes, C. 1930. I. 408.) Untersucht wurde die Frage, ob von gepulvertem u. ent- 
fettetem Mutterkorn, das Katzen peroral verabreicht wurde, ein wesentlicher Teil 
des spezif. Alkaloides r&sch in den allgemeinen Kreislauf iibergeht. Die Menge des 
Ergotoxins wurde ermittełt durch Best. der zur Umkehr der Adrenalinwrkg. notigen 
Dosis. Bei n. Katzen werden 0,507 mg pro kg benótigt, wahrend bei Katzen, die 18 
bis 20 Stdn. vorher 1 g Mutterkorn erhalten hatten, nur 0,259 mg pro kg erforderlich 
waren. Eine Katze kann 30% des in 1 g eines guten Mutterkornpraparates, z. B.
0,75 mg, in 20 Stdn. aufnehmen. Nach 42 Stdn. wird annahemd die gleiche Menge 
Ergotoxin gefunden. In Kapsebi eingeschlossenes gepulvertcs u. entfettetes Mutter- 
kom kann medizin. verwendet werden, um eine bestimmte Ergotoxinkonz. im Kreis
lauf wahrend des Wochenbettes aufrecht zu erhalten. (Quarterly Journ. Pharmac. 
Pharmacol. 2. 515—24. Okt./Dez. 1929. Pharmaceut. Soc. of Great Britain.) H esse.
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T. Takahashi und T. Suematsu, Experimentelle Studien uber die histologischen 
Veranderungen der innersekretorischen Organe durch Ergotamin (Gynergen). WeiBe 
Ratten erhielten 10—20 Tage lang taglich 0,01—0,5 ccm Gynergen injiziert. Das 
Kórpergewicht nimmt ab. D ie Schilddriise, Hypophyse u. Thymus n eh m en  an Ge- 
wicht ab; die Schilddriise zeigt histolog. das Bild der Hyperfunktion, die Hypophyse 
Verminderung u. Atrophie der Eosinophilen, starkeres Auftreten der Kolloidsubstanz 
u. Stauung der BlutgefaBe in den Vorderlappen, die Thymus Atrophie des Markes 
u. Verminderung der HASSALschen K ó rp e rch en . Pankreas, Nebennieren, Keimdriisen 
bleiben im wesentlichen unreriindert. (Folia endocronologica Ja p o n ic a  5. 81—82. 
20/11. 1929. Kyoto, I. dem. Klin. U n iv .) W a d e h n .

W illiam  C. Buchbinder, Die Wirkung von Stropliantldn und Ghinidin auf die 
Intensitat der fibrilldren Zuckungen in der Zunge nach Durchschneidung des Hypoglossus. 
Da Stróphanthin die fibrillaren Zuckungen des Herzens steigert u. Chinidin sic ab- 
schwiicht, wurden beide Stoffe nach Durchsehneidung des Hypoglossus an der Hunde- 
zungc gepriift. Elektrogramme zeigten in der 2.—8. Woche danach fibrillare Zuckungen 
in der Zunge, sie wurden deutlich verlangsamt u. abgeschwacht durch Chinidinsulfat, 
stark yermehrt durch Slrophanthin. (Amer. Journ. Physiol. 91. 654-—60. 1/1. 1930. 
Chicago, Cardiograph. Lab. of Michael Reese Hosp. and the Nelson Morris Inst. for 
Med. Res.) F. Mu l l e r .

Otto GeBner, Uber Syntlialin. II. Mitt. Beitrage zur Pharmakologie der Guanidin- 
derirate Syntlialin und Syntlialin B. (I. Mitt. vgl. C. 1928. I. 1677.) Die Toxizitat 
von Guanidin-, Syntlialin- u. Synlhalin-B-Lsgg. verschiedener Konz. wurde an 
Amphibienlarven, boi parenteraler Injektion in den Bauclilyrnphsack bei Frósehen 
u. Króten, am isolierten Skelettmuskel u . H erzen , am LAWEN-TRENDELENBURGschen 
FroschgefiiBpraparat u. einigen anderen Praparaten gepriift. Fiir Kaltbliiter ist Synthalin 
erheblich gif tiger ais Guanidin u. Synthalin-B toxischer ais Synthalin. Auch am isolierten 
Kaltbliiterherzen u . an glattmuskeligen Organen ist Synthalin B giftiger ais Synthalin 
u. zwar bewirken beide Stoffe  A b n ah m e der S ch lag freąuenz  u. der H u b lió h en  sowie 
starko tjberleitungsstórungen, Verlangerung der refraktaren Phase, in hohoren Konzz. 
Stillstand in Diastole. An der Kloakę (Frosch u. Króte) u. am Amnion des H u h n es 
bewirken beide Pharmaka in geringen Konzz. Erregung, in lióheren Lahmung. Der 
Angriffspunkt ist bei glattmuskeligen Organen nicht am peripheren vegetativen Nerven- 
system, sondern an der glatten Muskulatur, der kontraktilen Substanz, selbst gelegen. 
(Arch. exp. Patliol. Pharmakol. 147. 366— 80. Jan. 1930. Marburg, Pharmakol. Inst. 
Univ.) W a d e h n .

Joachim Seegert, Untersmchungen iiber Mai de Cadeiras, ihre Behandlung mit 
Naganolanlimosan und die Frage der Ubertragung. Eigenc Unterss. des Vf.s in Brasilien. 
Mit Antimosan u. Naganol, unter Umstanden beide kombiniert, konnten bei der 
Behandlung des „Mai des Cadeiras“ der Pferde recht gute Erfolge erzielt werden. 
Eine naturliche Immunitat der Tiere gegen die Trypanosomeninfektion nach iiber- 
standener „Mai des Cadeiras-Erkrankung" scheint nicht einzutreten. Die Pferde sind 
im Gegenteil einer zweiten Infektion eher zuganglieh u. werden schwerer befallen. 
(Arch. Schiffs- u. Tropen-Hygiene 34. 99— 123. Febr. 1930. Leverkuscn.) F r a n k .

L. B. Levmson, Der Einflu/} von Alkohol auf die Infektion mit Trypmiosoma 
gambiense bei wei/3en Mausen. Eine Schiidigung von Mausen durch A. laBt sich nach- 
weisen, wenn man die Tiere 14 Tage lang mit A. (0,3 ccm 15°/0ig. A.) fiittert, sie dann 
mit Schlafkrankheitstrypanosomcn infiziert u. wahrend der Erkrankung die taglichen 
Gaben von A. fortsetzt. Der Infektionsverlauf wird dadurch wesentlich schwerer. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 114. 488—92. 30/11. 1929. Moskau, Mikrobiol. 
Inst.) _ Sc h n it z e r .

Friedrich Panse, Zur Begutachtung der gewerblichen Bleivergiftung. Der Bleisaum 
bei Bleikranken setzt haufig oft fruh ein, wird jedoeh durch auBere Momente, wie 
Mundpflege usw., beeinfluBt, u. braucht deshalb mit der Schwere der Erkrankung 
nicht parallel zu gehen. Am befriedigsten ist der Naehweis der basophilen Tiipfelung 
der Erythrocyten, wobei ais sicher patholog. erst Werte von iiber 1000 punktierte 
Erythrocyten auf eine Million Erythrocyten anzusehen ist. Immerhin muB das klin. 
Gesamtbild ausschlaggebend sein, denn die punktierten Erjd>hrocyten sind nicht un- 
bedingt pathognomon. Hamatoporphyrin im Harn kann die Diagnose stiitzen, sein 
Ausbleiben besagt jedoeh nicht viel. Uroporphyrin war bisher nicht nachweisbar. 
Sehr umstritten ist noch zur Zeit der Wert der sogen. Streckerschwache im Arm ais 
Fruhsymptom. Dagegen verdient der Pb-Naehweis, auch qualitativ, die gróBte Be-
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achtung. Vf. empfiehlt hiorfiir die Tripelnitritprobe nach F a ir h a l l . AJle diese 
Symptomc sind charakterisiert dureh ihre relatiy sehr kurze Dauer, wodurch die Begut- 
aehtung langwieriger neurolog. Falle von Pb-Yergiftung sehr erschwert wird. Ihr 
Feklen braucht dcmnacb bei bereits liinger bestehenden neurolog. Erkrankungen 
durehaus nicht gegen die ursiichlicke Wrkg. des Pb zu sprechen. Vf. weist darauf hin, 
daB die Pb-Aufnahme durch den Respirationstraktus ais besonders haufig u. gefśilir- 
lich angesehen werden mufi, wogegen die Aufnahme durch den Magen-Darmtraktus 
eine viel geringere Bedeutung hat. (Neryenarzt 1. 675—85. 1929. Berlin, Wittenauer 
Heilstatten. Sep.) F r a n k .

Philipp Schneider, Anatomisćhe Befunde bei protrahierter ThaUiwmergiftung. 
Bei der experimentellen Tl-Vergiftung treten degeneratiye Yeranderungen am zen- 
tralen u. in geringerem Grade am peripheren Nervensystem auf. Die Ganglienzell- 
erkrankungen sind diffus, eine Pradilektion gewisser Abschnitte des Zentralnerven- 
systems laBt sieh nicht feststellen. Dio Tl-Vergiftung yerursacht keine entzimdliclie 
Erkrankung des Neryensystems u. iibt auf die HimgefaBo nur eine sehr geringe Wrkg. 
aus, die nicht ais direkte Schadigung angesehen werden kann, vielmehr nur eine 
sekundare Rk. auf den parenchymatósen ProzeB des Himgewebes darstellt. (Dtsch. 
Ztschr. ges. gerichtl. Med. 14 . 555—58. 15/2. 1930. Wien, Inst. f. gerichtl. Med.) Fk.

A. Seitz, Ezperimentelle Tluilliunwcrgifłung. Verss. an Meerschweinehen u. 
Kaninchen. Bei den mit 3%ig- Thallium acetic. gesalbten Kaninchen gelang der 
Nachweis des Tl bereits nach 3 Tagen im Kot u. Urin. Organe u. Knochen ergaben 
negative Resultate. Bei subeutaner Applikation bei Meerschweinehen gelang nach 
19 Tagen der Nachweis im Urin. Kot, Organe u. Knochen waren negatiy. Bei in 
Hauttaschen der Meerschweinehen deponiertem Tl erfolgte die Ausscheidung sehr 
rasch, bereits nach 10 Stdn. war Tl im Kot nachweisbar. Nach Fiitterung von Tl 
war nach ca. 8 Tagen bei Meerschweinehen Tl nicht in den Knochen, wohl aber in 
Leber u. Milz in Spuren nachwcisbar. Der Nachweis von Spuren von Tl erfolgte 
nach der KJ-Methode, fiir den quantitativen Nachweis bewahrte sieh die Na2S-Probe 
mit Auswertung gegen Lsgg. von bekanntem Tl-Geh. Tl, Kaninchen intrayenós in- 
jiziert, wird auch bei groBen Gaben sehr langsam ausgeschieden. (Klin. Wclischr. 9. 
157—64. 25/1. 1930. Leipzig.) F r a n k .

Robert Schwab, Der Einflufi von Traubenzucker auf den Verlauf von GiftwirJcungen. 
Der giinstige EinfluB der Darreichung von Traubenzucker gegen ganz yerschiedene 
Giftwrkg. konnte in Tieryerss. bestatigt werden. Die besten Resultate wurden gegen 
HCN  erzielt. Hier waren nur die Yerss. mit Mausen negatiy. Bei ChloroformvcTSS. 
zeigten Kaninchen, mit Traubenzucker prophylakt. behandelt; im Vergleick zu den 
Kontrolltieren deutlich eine erhohte Resistenz. Am wirkungsvollsten ■wurde die 
Traubenzuckerlsg. prophylakt. 10—20 Stdn. yor dem Vers. gegeben. Neben Trauben
zucker wurden der Inyertzucker Calorose bei Meerschweinehen u. Ozantin, eine Keto- 
triose, bei Verss. an Katzen gegen HCN mit gutem Erfolg venvendet. Bei Strychnin- 
verss. waren die Resultate ungleichmaBig. Bei Fróschen hatte Glucose keine Gegen- 
wrkgg,, bei Hiihncrn war der Erfolg sehr gut. Hier wurde die Giftwrkg. durch Trauben
zucker nicht nur verzogert, sondern ganz yerhindert. Gegen allgemeine Zellgifte 
waren* die Erfolge wenjger gut, so bei As u. HgCl2. Bei Kaninchen wTirde in keinem 
Falle ein positiyes Resultat erzielt. Dio Wrkg. des Traubenzuckers gegen Vergiftungen 
durfte in manchen Fallen auf einer spezif. chem. Rk.-Fahigkeit mit gewissen Giften, 
wie HCN oder den Giften, dio durch Kuppelungsprozesse mit Glucuronsaure entgiftet 
werden, beruhen. In erster Linie scheint aber eine Beeinflussung der Funktion der 
Leber zu stehen, daneben wohl auch eine allgemeine Kraftigung des Organismus durch 
Zufuhr grofier Kohlenhydratmengen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 67. 513—38. 15/10.
1929. Wiirzburg, Uniy.) F r a n k .

Aureł Milko, Ein Fali chronischer Pilocarpinvergiftung. Klin. Bericht iiber das 
Zustandekommen einer PilocarpinYcigHtung durch Verwendung einer alkoh. Pilo- 
carpinlsg., 1:200, ais Haarwasser. (Klin. Wchschr. 9. 170—71. 25/1.1930. Davos- 
Dorf, Sanatorium Gnadaryal.) F r a n k .

M. 1. Gramenitzki, Einflufi von Koldensaure auf den Verlauf der Strychnin- 
rergiftung beim Frosch. Mit nicht groBen Strychninmengen yergiftete u. gloich nach 
der Vergiftung in 50%ig- C02 eingefuhrte Frosche zeigen entweder yerspatete oder 
gar keine Krampfe; bringt man sie nach 1—2 Stdn. in die Luft, so ycrfallen sie sehr 
bald in den typ. Strychnintetanus. (Tray. Inst. Etat Sciences med. [russ.: Trudy 
gossudarstwennogo Instituta medizinskich Snanii] 1 9 2 8 . Lfg. 2. 1—6.) ScHÓNFELD.



1930. I. F. P h a r m a z i e .  D e s i n f e k t i o n . 2277

T. J. Tscherikowskaj a, Einfluji von Kongorot auf mit Curare vergiftele Frosche. 
Kongorot schwacht die Curarewrkg. ab. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. 
Biologii i Mediziny] 11. Nr. 30. 28—32. 1929. Moskau.) Scho nf e ld.

Fred A. R ies und Eugene U. Still, tjber die Giftigkeit gereinigter Gallenpraparale.
II. Das neuromuskulare System. (I. vgl. C. 1929. II. 1033.) In Froschverss. wurde 
gefimden, daB Lsgg. von gallensauren Salzen eine motor. tJbcrerregbarkeit herbei- 
fiihren, auf die Lahmung oder Verschwinden der Reflexe folgt. Bei kleineren Mengen 
sieht man mehr Ubererregbarkeit, bei groBeren Lahmung. Die Muskulatur selbst 
wird wenig beeinfluBt, ebensowenig die Leitfahigkeit der Nervenfibrillen. Am emp- 
findliehsten gegeniiber der Giftwrkg. dureh gallensaure Salze ist die neuromuskulare 
Vcrb.-Stelle u. der Reflexapp. des Riickenmarks. (Amer. Journ. Physiol. 91. 609—17. 
1/1. 1930. Chicago, Univ., Physiol. Lab.) F. M uller.

Assen Hadjiolbff, tjber die Fluorescenzphanomene im Woodschen Licht bei 
mensclilićhen und tierischen Organen, friscli, nach Aniołyse, Faulnis wid Veraschung. 
Ziemlich wenige Organe (Krystallinse, Knochen, Knorpel, Zilhne, Galie, Urin, SchweiB, 
Nagel) zeigen im W00Dschen Licht deutliche Fluorescenz. Die Asche der fluorescieren- 
den Organe fluoresciert, die Asche von Herz, Muskel, Leber, Gehirn, Nieren fluoresciert 
nicht. Gewisse, frisch nicht fluorescierende Organe fluorescieren deutlich nach einigen 
Tagen der Faulnis oder asept. Autolyse, wobei die Fluorescenz mehr vom Organ ais 
yon der Tierart abhangt. Vf. nimmt an, daB dio Fluorescenz hauptsachlieh an dio 
Ggw. anorgan. Stoffe gebunden ist, die bei Veraschung, Autolyse u. Faulnis frei werden. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 779—80. 6/12. 1929. Lyon u. Sofia, Fac. dc med.) K ru.

T. Sternberg, Fermentschwdche ais Fernsymptom der Dungentuberkulose. Enzypan, 
ein Praparat, das allo magenwirksamen u. darmwirksamen Fermente in sich yereinigt, 
bewahrte sich bei Behandlung der im Yerlauf der Lungentuberkulose haufig auf- 
tretenden Verdauungsinsuffizienz. (Med. Welt 3- 1806. 14/12.1929. Heilanst. Alland, 
N.-Osterr.) Fr a n k .
M.Courtois, Le tra item en t des nourrissons porteurs de germes d iphtheriques pa r lo Novar- 

senobenzol e t la gonacrine. P a ris : A. Legrand 1930. (112 S.) B r.: 15 fr.
J. Couturat, L ’Anesthesie chloroform iąue au  cours du  tśtanos. Paris: L. A rnette  1930. 

(88 S.) B r.: 10 fr.
Andre Paul Fainvin, Influence des saisons sur le m śtabolism e basal e t 1’action dynam ique 

spćoifique de la v iande chez le chien. Paris: Le Franęois 1929. (29 S.) 8°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Milnesia International Co., New York, iibert. yon W. C. Mc Gowan und 

V/. S. Merell Co., Cincinnati, Ohio, V. St. A., Herslellung vo?i kornigem Magnesium- 
hydrozyd zur innerlichen Verabreichung. Mg(OH)2, welches MgC03 u. MgO enthalten 
kann, wird in noch feuchtem Zustand gekórnt u. gegebenenfalls nach Trocknen zu 
Tabletten verarbeitet. Ais Verdiinnungsmittel kónnen CaC03, Starkę, Milchzucker, 
ais SiiBstoff Saccharin, ais Bindemittel Akaziengummi vor dem Kornen zugesetzt 
werden, welches dureh Siebe unter gleichzeitigem Zusatz eines Riechstoffs, wie Salicyl- 
sauremethylester, bewirkt werden kann. (E. P. 310 919 vom 5/2. 1929, Auszug veroff. 
26/6. 1929. Prior. 3/5. 1928.) A ltpeter.

R. Geller, Karlsruhe i. Baden, Herstellung von therapeutisch rerwendbaren Jcd- 
prdparaten, bestehend aus J u. K J im Gemisch mit A. u. dem Alkalisalz einer organ. 
Saure. — Z. B. wird eine Lsg. von NaOH oder Na in A. zu einer h. Lsg. von Benzoe- 
saure in A. gegeben, die neutrale Mischung mit J u. K J versetzt, das Ganze in Formen 
gegossen u. abgekiihlt. Ais Sauren sind weiter verwendbar: Salicyl-, Phlhal-, Pal- 
mitin- oder Stearinsaure oder Gemische dieser. — Die Prodd. sollen zur Hautbehandlung 
verwendet werden. (E. P. 310 869 vom 8/1. 1929, Auszug veróff. 26/6. 1929. Priór. 
2/5. 1928.) A ltpeter.

Godecke & Co., Chemische Fabrik Akt.-G es., Berlin-Charlottenburg, Dar- 
siellung von N-Acylderivaten des O-Acetylsalicylamids dureh Einw. von Acylhalogeniden 
auf O-Acetylsalicylamid (I) in Ggw. von Pyridin, dad. gek., daB man v.-Bromisovaltryl- 
bromid (II) (oder -chlorid) oder Diathylmalonylchlorid (III) (oder -bromid) mit I  in Rk. 
bfingt. t-— Z. B. wird eine Lsg. von I in Pyridin unter guter Kiiklung mit II versetzt, 
die M. in verd. HC1 gegossen u. der Nd. aus verd. A. umkrystallisiert; das O-Acelyl-N- 
(cc-bromisovaleryl)-salicylamid ist geschmacklos, wl. in W.,' U. in organ. Losungsmm.,
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gibt mit FeCl3 keine Farbung, spaltct siek mit Laugen, Krystalle aus A., F. 96,5°. — 
Eine Lsg. von I in Pyridin wird nach Zusatz von III am W.-Bad erwarmt. Das N-Di- 
dthylmalonyl-bis-(0-acetyl)-salicylamid ist in A., Eg., Chlf. 1., Krystalle aus Bzl. oder 
Bzn., F. 126— 128°, gibt mit FeCl3 keine Farbung. Die Prodd. sind therapeut. ver- 
wendbar. (D. R. P. 490 011 KI. 12o vom 5/3. 1927, ausg. 27/1. 1930.) A ltpeter.

Curt Rath, Berlin, Darstellung von l-Pyridyl-2,3-Aimeihyl-5-pyrazólonderivaten, 
dad. gek., daB man im Pyridinkern substituiertc oder unsubstituierte l-Pyridyl-3-

methyl-5-pyrazolone mit alkylierendcn Mitteln 
beliandelt. — Z. B. wird l-[fl'-Nilroptjri- 
dyl-(a)]-3-viethyl-5-pyrazolon in CH3OH mit 
Dimethylsulfat in Ggw. yon KOH bchandelt, 
wobei l-[f}'-Nitropyridyl-(a.)']-2,3-dimethył-5- 
pyrazolon (I) erhalten wird, gelbe Nadeln,
F. 172—173°. — Aus l-[a.'-Oxypyridyl-[f})]-3- 
methyl-5-pyrazolon wird in gleicher Weiso wie 
auch bei Verwendung von CH3J die Verb. II,

l-[<x'-Oxypyridyl-(fi)]-2,3-dimethyl-5-pyrazolon erhalten, F. etwa 180°, wl. in organ. 
Losungsmm. auBer A. — l-[a'-CMorpyridyl(P)]-2,3-di7nethyl-5-pyrazolon, durch Einw. 
von Dimethylsulfat auf die entsprechendc 3-Methylverb. erhalten, schm. bei 135°, 
Krystalle aus Bzl. Die Verbb. sollen tlierapeut. Verwendung finden. (Hierzu ygl.
D . R . P .  406213; C. 1925. I. 1535.) (Oe. P. 115 634 vom 17/10.1925, ausg. 10/1. 
1930.) A ltpeter.

K. E. Zipi, Munster i. Westfalen, Herstellung non insulinhaltigen Prdparaten zur 
perorałcn Verabreiclmng durch Vermischen von InsuMn oder dieses cnthaltcnden 
Organen mit organ. Sauren, wie Fettsiiuren, Benzoesdure (I), Hippursdure (II), Me- 
thylenhippursaure (III), Oluiarsdure, Glutamin-, Mandel- oder Zimtsaure sowie dereń 
Estern u. Siiureamiden, den Salzen dieser Sauren oder mit formaldehydabspaltenden 
Stoffen, wie Hexamethylentelramin, Methylencitronensdure, Triozymethylen, Paraform- 
aldeliyd (IV). — Z. B. wird trockenes Insulin mit I u. HE oder mit II u. dereń Na-Salz 
oder mit I, IY, dem Na-Salz yon II u. Glutaminsaure gemischt. — Die Prodd. werden 
in gehartoten Gelatinekapseln oder ais mit Oberzugen yersehene Pillen yerabreicht. 
(E. P. 310 934 vom 2/5. 1929, Auszug veroff. 26/6. 1929. Prior. 3/5. 1928.) A ltp.

G. Analyse. Laboratorium.
F. Henning und H. Moser, -Die Bedeutung des Platins und des Platinrhodiums 

fur die Sicherung der Temperaturskala. Vff. schildern die geschichtliche Entwr. auf dem 
Gebiet-e der Messung hoher u. tiefer Tempp., die Bedeutung des Thermoelements 
Pt/Pt-Rh u. des Platinwiderstandsthermometers. (Festschrift zum 70. Geburtstage 
yon W ilhelm H eraeus 1930. 52— 68 [Hanau, G. M. A lberti].) A s c h e r m a n n.

O. Feussner und L. Muller, Ein neues Verfahren zur Beslimmung liolier Tem- 
peraturen und seine Anwendung auf verschiedene Platinlegierimgen. Vff. benutzen eine 
lichtelektr. Zelle, dereń Photostrom gemessen u. registriert wird. Zur Eichung w'erden 
die Abkulilungskuryen von Metallen mit bekannten FF. aufgenommen, die ais Fix- 
punkte dienen. Benutzt wird eine extrem eyakuierte K-Zelle aus TJyiolglas, die im 
Sattigungsstromgebiet betrieben wird u. dereń Empfindliehkeit zwischen 350 u. 500 m /i 
liegt. Der Verlauf einer Messung, die auftretenden Fehler u. ihre Vermeidung werden 
beschrieben. Im Verlauf einiger Monate sinkt der yon der gleichen Liehtstarke erzeugte 
Photostrom ab, infolgedessen sind langer auseinanderliegende Messungen nur yergleich- 
bar, wenn die Eichpunkte ncu bestimmt werden. Der MeBbereich beginnt bei 1500° 
u. ist nach oben nur durch das Fehlen von SchmelzgefaBen fiir Tempp. oberhalb 2300° 
begrenzt. Oberhalb 2000° wird zur Vermeidung der Uberlastung der Zelle das einfallende 
Licht durch Vorschalten von farbigen Lichtfiltem geschwacht, wodurch jeder ge- 
wiinschte MeBbereich erreichbar ist. Die Systeme Pt-Ir u. Pt-Rh werden therm. unter
sucht. Beide bilden eine liickenlose Rcihe von Jlischkrystallen. (Festschrift zum 
70. Geburtstage von W ilhelm H eraeus 1 9 3 0 .1—17 [Hanau, G.M. A lberti].) A sch.

J. R. Partington, Bemerkungen zu einer Arbeit von Waetzmann, Gnielinski und 
Heisig. Das von W a e t z m a n n, G nielinski u. H eisig (C. 1930. I. 557) angegebene 
Verf. zur Entfernung yon Ag aus Wollastondrdhten durch anod. Lsg. in einer K-Ąg- 
Cyanidlsg. wurde vom Vf. in der im Auszug 1913 (Physikal. Ztschr. 14. 969) u. ein- 
gehend 1921 (C. 1 9 2 2 .1. 850) beschriebenen Arbeit benutzt. Die Benutzung der feinen
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Pt-Drahte zur Temp.-Messung sind nach den Erfahrungen des Vfs. nicht zuverlassig. 
(Ztschr. Physik 6 0 . 420. 19/2. 1930. London, Univ. East London Coli.) Leszynski.

E. Waetzmann, M. Gnielinski und H. Heisig, Antwort auf die vorsteJienden 
Bemerkungen des Herm Parlington. (Vgl. vorst. Ref.) Die elektrolyt. Methode wurde 
zwar von PARTINGTON zuerst angewandt, hiervon bleibt aber der eigentliche Inhalt 
der Arbeit der Vff. unberuhrt. Beziiglich der Zuverlassigkeit der Wollastondrahte 
ais Widerstandsthermometer wird auf die Messungen von Eriese u .  W a et z m a n n 
(Ztschr. Physik 3 4  [1925]. 136) verwiesen. (Ztschr. Physik 60 . 421—22. 19/2. 1930. 
Breslau, Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.) Leszynski.

W inslow H. Herscliel, Ein mehrfaches Kugelkonsistometer. An Stelle des ein- 
fachen AusfluBviscosimeters in Biirettenform wird ein App. angegeben, bei dem das 
eine Rohr sechs kugelfórmige Erweiterungen zeigt. Man miCt die Zeit, die zur Eiillung 
jeder der sechs Kugeln notig ist, u. gewinnt so bei einem Yers. sechs Kurvenpunkte. 
Der App. ist auch fur undurchsichtige Fil. gut geeignet u. kann auch bei holieren Drucken 
verwendet werden. (Rheology 1. 68—75. Okt. 1929.) W r es c h n e r.

D. V. Gregory, G. M. Rassweiler und K. C. Lampert, Ein modifiziertes
Plastometer fiir industriellen Gebrauch. Es wird ein verbessertes BlNGHAM-Plastometer 
beschrieben, mit dem in weniger ais einer Minutę genaue Bestst. an klaren u. gefarbten 
Substanzen yerschiedener Konsistenz ausgefiihrt werden kónnen; eine Best. erfordert 
weniger ais 5 ccm Substanz. Gemessen wird die Geschwindigkeit, mit der eine Capillare 
bei bestimmtem Druck durcliflossen Wird. Der App. besteht aus Druckregulator, 
Manometer, GefiiB fiir die durchgeflossene FI. mit AnschluB zum Vakuum u. ver- 
schiedenen Meficapillaren. (Rheology 1. 30—45. Okt. 1929.) W r e s ch n er.

H. Seem annundK . F. Schotzky, Rdntgenoszillographie. Druckfehlerberichtigung 
u. Erganzungen zu der C. 1 9 3 0 . I. 863 ref. Mitt. (Naturwiss. 18 . 85—86. 24/1. 1930. 
Freiburg i. Br., Radiol. Inst.) Leszynski.

H. v. Wartenberg und H. Scliutza, Ein neues Silvervoltamełer. Glatte, fest- 
haftende, in Luft gewichtskonstante Ndd. von Ag lassen sich aus schwacli saurer bor- 
fluorwasserstoffsaurer Ag-Lsg. erhalten. Daraufliin konstruierte, sehr einfach zu 
bedienende Ag-Voltameter erwiesen sich ais ebenso genau wie die umstandliehen 
Normal-AgN03-Yoltameter bis zu Stromdichten von 1,5 Amp./dem2. Auch sehr kleine 
Strome bis zu 10-5 Amp. lieCen sich mittels Wagung auf der Mikrowage messen. 
(Festschrift zum 70. Geburtstage von W ilhelm H eraeus 1 9 3 0 . 159—63 [Hanau, 
G. M. A lberti].) ' A s c h e r m a n n.

A. Karsten, Analysenfilteransatz statt Analysenlampe. Inhaltsgleich mit der 
Arbeit von S alm ony , C. 1 9 3 0 . I. 863. (Pharmaz. Zentralhalle 71 . 53—54. 23/1. 1930. 
Berlin.) H e rt er.

E. A. J. H. Nicolas, Reaktioncn gasformiger Verunreinigungen in Luft und tech-
nischen Gasen. Vf. benutzt an Stelle von Reagenspapier oder mit Farbreagens 
angefeuchteter Watte gekórntes Silicagel, das vorher mit dem geeigneten Farbstoff 
angefeuchtet wurde. Es zeigt sich, daB diese „Rcagiergele" viel empfindlicher sind. 
(Chem. Weekbl. 27 . 103—04. 15/2. 1930. Echt.) K. W olf.

E le m e n te  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .
P . Zywnev, Eine dreifarbige Reaktion mit salpetriger Saure. Wenn man die 

sehwach angesiiuerte Lsg. eines salpetrigsauren Salzes mit dem wss. Auszug eines 
Walnufikernes zusammenbringt, entsteht zuerst eine rote Farbung, die bald in Blau 
u. spater in Gelb iibcrgeht. Die Rk. ist fiir salpetrige Saure spezif. u. sehr empfindlicli, 
man kann in 1 1 W. noch 0,003 g K N 02 nachweisen. Der reagierende Stoff ist ein 
WalnuBkernhautgerbstoff, den Vf. „Jvglin“ nennt, u. der sich sowohl aus frischen 
wie aus trockenenNiissen leicht gowinnen laBt; man kann aus den abgeschalten Hautchen 
in einigen Min. einen wss. Auszug herstellen. Zum Ansauern der Lsg. ist jede organ, 
oder anorgan. Saure verwendbar. Salpetersaure gibt nur Gelbfarbung, die aber 
schwacher ist ais die mit HNO, auftretende. (Ztschr. analyt. Chem. 7 9 . 389—90. 
1930.) " WlNKELMANN.

E. S. Przewalski und W. A. Ajedonitzki, Normen und Standardmetliaden fiir 
die Unlersuchung von wasserigem Ammoniak, Natrium- und- Kaliumhydroxyd und- Kalium- 
carbonat. Es wird iiber die im Institut fiir chem. reine Reagenzien u. der Kommission 
fiir die Normung chem. Reagenzien ausgearbeiteten Normen u. Priifverff. berichtet. 
Hierbei wurden die Standards des amerikan. Komitees, das Materiał von M u r r e y , 
JlERCK, de H a e n, des franzos. Kongresses 1922 u. der amerikan. Kataloge beriiek-
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siclitigt. — Die Unters. des wss. NH3 erstrecki sich auf folgende Analysen: D., NH3- 
Geh., unfliłchtiger Riickstand, Carbonate, S04", Fe, Schwennetalle, Cl', Ca u. Mg, 
P 0 4"', organ. Basen, Pyridin u. KMn04 reduzierende Stoffe. Folgende Methoden 
haben sich ais unzulanglich erwiesen: Best. von C02 nach der amerikan. Methode:
10 ccm unverd. NH3 werden mit 5 ccm gesatt. Ba(OH)2 versetzt. Die Triibung wird 
mit derjenigen verglichen, die in einer Na2C03-Lsg. erzeugt wird. Bei einem 0,1 mg 
C02 in 10 ccm NH3 ubersteigenden C02-Geh. ist die vergleichende Beobachtung der 
Trubung nicht mehr moglich. Das NH3 soli deshalb vor dem Ba(OH)2-Zusatz mit dem
3-fachen Vol. W. verd. werden. — SO /'. Die Nachprufung der amerikan. Methode 
ergab, daB beim Versetzen des durch Verdampfen von 20 ccm NH3 u. 0,01 g Na2C03 
erhaltenen Troekenruckstandes mit Bromwasser ein tJberschuB yermieden werden mu/3, 
weil sonst bei der nachtraglichen Fiillung des mit HCl angcsauerten Filtrats mit BaCl2 
die Bldg. der BaS04-Trubung yerzogert wird. — Cl' wird nach der amerikan. Vor- 
schrift im Trockenruckstand nach Verdampfen des NH3 mit ldeinen Na2C03-Mengen 
bestimmt. Die Methode ist unzuverlassig u. die Verdampfung des NH3 ist mit H N 03- 
Zusatz auszufuhren. — Schwermetalle werden durch Einleiten von H2S zu 25 ccm 
NH3 +  75 ccm W. nachgewiesen. 'Die braungelbe Fiirbung darf nicht intensiver 
sein ais nach Einleiten von H2S in eine Lsg. von 0,02 mg Pb in 100 ccm W. +  2 ccm 
NH3. Empfindlichkeitsgrenze: fiinfte Dezimale. Die durch H2S hervorgerufeno 
Griinfarbung zeigt noch 0,0001% Fe an. Zur Best. der Phosphate werden 25 ccm 
NH3 auf 3—5 ccm eingedampft, mit 5 ccm HlSTO:! (1,15) u. 5 ccm Molybdilnlsg. auf- 
gekocht u. iiber Naclit stehen gelassen. Der Nd. wird mit 2 ccm NH4OH, 1 ccm 
NH4N 03, 5 ccm H N03 u . 5 ccm Molybdanlsg. aufgekocht. Die Trubung darf nicht 
gróBer sein ais die mit 0,025 mg P 0 4"' in 3—5 ccm W. erhaltenc.

NaOH wird auf Cl', S 04" (Si02, A120 3, Fe20 3), P 0 4'", Gesamt-N (N03', N 0 2', 
NH3 usw.), Fe, Schwermetalle, Ca, Na2C03 untersucht. Ebenso KOH. — K 2C03 wird 
auf in W. Unl., S, Chloride u. Chlorate, Gesamt-N, P 04'", S i02, A120 3, Fe20 3, Ca u. 
Mg, Schwermetalle, Fe, As, K2C03-Geh. u. Na untersucht. — Es wurde die Empfind- 
lichkeit des Nachweises von H N 03 in Atzalkalien u. K 2C03 mit FeSOt untersucht. 
Sie betragt bei einer Einwaage von 0,2 g Substanz 0,02% N, ist also fiir die Standard- 
unters. ungeeignet. Bei der Red. der Nitratc zu NH3 u. Best. des letzteren mit 
N e s s le r s  Reagens betragt die Grenze 0,0005% N, so daB die Standardmenge von
0,001% leicht nachgewiesen wird. Bei der Best. von P 04'" muB S i02 entfernt werden. 
Die Empfindlichkeitsgrenze beim Nachweis von As nach G u tz e it-H e e ti betragt
0,00005%. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy
No. 300. Transact. Scient. Inst. S. T. D. Papers on Chemistry No. 3. 155—82.
1929.) Sc h o n f e l d.

W. Poethke und P. Manicke, Uber die Bestimmung von Natriumhydroxyd 
neben Natriumcarbonat. Zur Best. von Natriumhydroxyd neben Carbonat steht die 
Methode von C l. WINKLER an erster Stelle: Es wird zuerst die Gesamtalkalitat 
bestimmt u. in einer zweiten Probe nach Fallen mit BaCl2-Lsg. mit Phenolphthalein 
titriert; die Differenz ergibt den Carbonatgeh. Uber diese Methode sind zahlreiche 
Unterss. ausgefiihrt, ohne daB in allen Punkten vollige Klarheit iiber die Fehlerquellen 
erreicht ist. Vff. versuchen daher, eine empir. Vorschrift zu finden, die zu prakt. 
einwandfreien Ergebnissen fiihrt. Auf Grund ihrer Verss. geben sie folgende Arbeits- 
vorschrift: Die zu untersuchendo Lsg. wird mit C02-freiem W. auf ein bestimmtes 
Vol., z. B. 100 ccm, aufgefullt. In einem Teil wird die Gesamtalkalitat mit HCl u. 
Methylorange bestimmt; hieraus ergibt sich auch, wieviel BaCl2 zur Fiillung des Car- 
bonats masimal erforderlich ist; es wird soviel einer vollig neutralen BaCl2-Lsg. an- 
gewendet, daB die BaCl2-Konz. nach der Fallung ~  0,1-n. ist. Die BaCL-Lsg. wird 
auf 25 ccm verdiinnt; dann laBt man die Hydroxyd-Carbonat-Lsg. aus einer Pipette 
unter leichtem Umschwenken des Kolbens in die BaCl2-Lsg. flieBen, verschlieBt den 
Kolben, schwenkt noch ein paarmal um u. titriert nach Zugabe von 1 Tropfen Phenol
phthalein auf 25 ccm mit HCl bis zur Entfarbung. (Ztschr. analyt. Chem. 79. 241 
bis 255, 1929. Leipzig, Univ.) ' KLEMM.

Z. Herrmann, Ein Beitrag zur Erkenntnis der Calcium-Hagnesiumtrennung 
nach der Oxalalmethode. II. (I. vgl. C. 1929. II. 1946.) Es wurden Calciumoxalat- 
u. Magnesiumosalat-DeZiyeojrajwme aufgenommen, wobei zwei Modifikationen des 
Calciumosalatmonohydrats, je nach der Ausfallungsart, sd. oder k., festgestellt wurden. 
Die Rontgenogramme der gleichzeitig ausgefallten Osalate (wobei die Konzz. der 
beiden Bestandteile variiert werden) ergaben auch bei verschiedenen Aufnahme-
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bedingungen nur dio Linien der beiden Salze. Neue Debyeringe, die auf die Existenz 
einer Całoium-Magnesiumoxalatverb. hinweisen wurden, konnten nicht festgestellt 
werden. Es soheint die Annahme berechtigt, daB die Wrkg. des Calciumoxalats auf die 
Mitfallung des Magnesiumoxalats eine Art von Oberflachenadsorption ist. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 1 8 4 . 289—92. 7/11. 1929. Prag, Deutsche Techn. Hoch- 
scliule.) W r e s c h n e r.

Otto R uff und Edward Stephan, Beslimmung und Trennung von Zirkon und 
Beryllium. Theoret. Werte bei der Best. des Zr ais ZrP20 , werden erhalten, wenn das 
yom BisulfataufschluB des Zr02 im Pt-Tiegel in der Schmelze gel. P t durch Fiillen mit 
H2S entfernt wird. Die Best. des Be ais Phosphat liefert mit dem theoret. Umrechnungs- 
faktor fiir Be2P20 7/2 BeO /  =  0,260 zu hohe, mit /  =  0,255 ±  0,002 gute Werte. 
Bei Beriicksichtigung dieser Feststellungen fiikrt auch die Trennung von Be u. Zr nach 
dem Phosphatyerf. zu guten Werten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 5 . 217—20. 
10/12. 1929. Breslau, Anorgan. chem. Inst. d. Techn. Hochseh.) ASCHERMANN.

Maurice Bohet, Bestimmung kleiner Mengen non Wismut in seinen organischen 
Verbindungen und besonders in komplezen organischen Materialien. Die quantitative 
Best. von Bi hauptsachlich in organ. Arzneimitteln u. bei toxikolog. Analysen wird ein- 
gehend untersucht. Bei Ggw. von Halogen fiihrt Gliihen der Substanz zu Verlusten 
an Bi. Die Verseifung von Bi-Verbb. verlauft in Ggw. von Weinsaure u. Gallussaure 
nicht quantitativ. Am besten dampft man nach DE M y tt en a er e mit einem Gemisch 
von K2C03 u .  K N 03 ein u. gliiht den Ruckstand schwacli. Die eigentliche Best. erfolgt 
colorimetr. ais Sulfid. Bei der Unters. komplexer Materialien, besonders tier. Organe 
u. Ausscheidungen, zerstórt man die organ. Substanz am besten nur mit H N 03. — Die 
Verteilung von kunstlich zugefiihrtcm Bi im Tierkorper u. der Verlauf seiner Aus- 
scheidung werden mit der beschriebenen Methodik verfolgt; die Ergebnisse miissen 
im Original nachgelesen werden. (Journ. Pharmae. Belg. 1 1 . 805—10. 825—31. 845— 50. 
865—69. 889—90. 22/12. 1929. Luttich, Univ.) H e rt er.

Wilfred W. Scott und Charles L. Koelsche, Eine empfindliche Methode zum 
qualilałiven Nachweis von Zinn. Es wird eine Vorsclirift gegeben zum sicheren Nach
weis von Sn neben As u. Sb. Der Nd. von As2S3, Sb2S3 u. SnS2 wird in einem Becher- 
glas mit 15 ccm konz. HC1 unter haufigem Umriihren 5 Min. lang auf 90° erhitzt, dann 
werden 10 ccm H20  dazugegeben, u. man filtriert. As bleibt im Ruckstand, das Filtrat 
enthalt die Chloride von Sb u. Sn. Man erhitzt zum Sieden, um allen H2S zu vertreiben, 
dann wird die Flamme entfernt u. ein Stuckchen Al-Blech in die Lsg. gebracht. Wahrend 
der Red.-Rk. rnuft 2 Min. lang dauernd geriihrt werden. Es fallt ein schwarzer Nd. 
von metali. Sb. Die Sn-haltige Lsg. wird direkt in ein Reagensglas filtriert, das 5 ccm 
2/io_n- HgCl2-Lsg. enthalt. Ein weiBer oder grauer Nd. weist Sn nach. Mit dieser Methode 
konnten Vff. 1 mg Sn naehweisen bei Ggw. von 50 mg As u. 50 mg Sb. (Journ. chem. 
Eduoation 7. 367—68. Febr. 1930. Los Angeles, California, Univ.) W r e s c h n e r .

E. Montignie, Ein sehr empfindliches lieagens auf Molybdał-Ion. Eine h. saure 
Phenylhydrazinlsg. (3 g Phenylhydrazin, 3 g konz. H2S04 u. 65 g W.) gibt mit einem 
Alkalimolybdat bei geniigender Konz. eine blutrote, bei groBer Verdiinnung eine 
rosa Farbimg. Empfindlichkeitsgrenze fiir NH4-Molybdat 25 X 10-8. Die Rk. ist 
spezif. fur Molybdate. Ohne Saure erhalt man einen braunroten Nd., welcher Wolle 
braun farbt, wenn man NH4-Molybdat mit Phenylhydrazin in W. kocht u. aussalzt. 
Das Phenylhydrazin wird durch das Molybdat zum Diazoniumsalz oxydiert, u. dieses 
kuppelt mit iiberschussigem Phenylhydrazin u. Molybdat. Umgekehrt lassen sieh 
so auch Spuren Phenylhydrazin naehweisen. Es entsteht eine blaue Farbung von 
Mo02. Empfindlichkeit 6 X 10~5. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 7 . 128. Jan. 
1930.) _ LiNDENBAmt.

K. Wiskont und I. Alimarin, Ober eine neue kombinierte Methode der TFo-sser- 
beslimmung in Glimmern. Die W.-Best. gehórt zu den am schlechtesten durch- 
gearbciteten Methoden der Gesteinsanalyse, insbesondere bei solchen Substanzen, 
die — wie die Glimmer — das W. sehr fest lialten. Zur Horst, eines feinen Pulvers 
wurdgn rechteckige Platten im Diamantmorser zerstampft-; die so erhaltenen un- 
durchsichtigen Stiicke lieBen sieh dann leicht pulvern. Von den in neuerer Zeit an- 
gegebenen Methoden zur W.-Best. ist die von Jacob  (C. 1 9 2 7 . I. 1567) — Schmelzen 
von B20 3 — ais theoret. undurehsiehtig abzulehnen. Eine Nachprufung der Methode 
von K unitz (Neues Jahrb. Minerał., Geol. Palaont. B. B. 1 9 2 4 . 365), die eine Ver- 
besserung des Verf. von S ipoecz darstellt, ergab keine befriedigenden Werte. — Vff. 
modifizierten daher die Methode von Penfield (Amer. Journ. Science [3] 4 8  [1894],
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31). Der Hauptfehler dieser Metiiode ist, dafi 1. FeO durch H20-Dampf oxydiert wird 
u. 2. daB fliichtige Bestandteile, Cl2, F2 usw. mit dem W. fortgehen u. mit diesem 
gewogen werden. 1. wurde durch Zugabe von KC103 zur Substanz u. durch Vorlage 
von Pt-Sehwamm — zur Verbrennung des H2 — beseitigt. 2. wurde durch Vorlage 
von PbO vcrhindert, das nach Verss. von Gorbunow wirksamer ist ais CaO. AuBer- 
dem wurde — nach dem Vorgange yon KuziRIAN (Amer. Journ. Science 3 6  [1913]. 
401) — zur móglichst vollstandigen Entwasserung Na2WO., zugegeben. Die Einzel 
heiten werden genau beschrieben; die erhaltenen Werte sind befriedigend. —  Am 
Sehlusse werden cinige g r u n d s a t z l i c h e  B e m e r k u n g e n  i i b e r  W.  - B e s t .  
gemacht u. der Unterschied zwischen adsorbiertem, inkludiertem u. ohem. gebundenem 
W. hervorgelioben. Namentlich das Inldusions-W. kann fiir den Mineralogen von 
gróBtem Interesse sein, ist aber am sehwersten zu bestimmen; die Analysenmethoden 
miisscn von Fali zu Fali an Hand der Entwasserungskurven gewahlt werden. Be- 
sonders wertvoll waren systemat. Erforschungen der Entwasserungsgleichgewichte. 
(Ztschr. analyt. Chem. 79. 271—86. 1929. Moskau, Inst. f. angewandte Mineralogie 
u. Metallurgie.) Klemm.

Erich Gackel, tJber die Herstettung von AnscMiffen an Gesłeinen, Erzen, Glas, 
Knochen usf. Eingehende Beschreibung des Schleifens u. Polierens von mineralog. 
Objekten nach dem Vorbi|d der in der opt. Industrie iiblichen Verff. (Bliltter Unters.- 
Forsch.-Instr. 4. 1—10. jan. 1930. Greifswald, Univ.) T rom el.

Guy Bartlett, Wo chemische Analysen versagen. Synthet. Saphire u. Rubine 
sind chem. analyt. von natiirlichen Steinen nicht zu unterscheiden, wohl aber mit 
Hilfe der Kathodenstrahlenanalyse. LaBt man Kathodenstrahlen durch das Metall- 
folienfenster einer COOLIDGE-Rohre auf ein Gemisch von Edelsteinen fallen, so zeigen 
alle Luminescens, allerdings in verschiedenem Grade; schaltet man danach die 
Kathodenstrahlen aus, so phospborescieren die synthet. Steine, wahrend die naturlichen 
Steine nicht mehr strahlen. Mit dieser Methode lassen sich auch die Fundorte der natur
lichen Steine u. vielfach auch die Fabriken der synthet. Steine bestimmen. Man hat 
versucht, die Methode zur Priifung der Eohtheit von Diamanten zu verwenden. Imitierte 
Steine werden durch die Bestrahlung braun, wahrend echte Steine unverandert bleiben. 
Endgiiltige Schliisse konnten cłaraus bis jetzt noch nicht gezogen werden. (Journ. 
chem. Education 7. 399—402. Febr. 1930. Schenectady, New York, General Electric 
Comp.) . WRESCHNER.

Organische S u b s ta n z e n .
Sebastien Sabetay und Jean Bleger, Benzylalkoholische Kalilauge und ihre 

Anwendungen. Bestimmung der Halogene. KOH lost sich reichlich schon in k. Benzyl- 
alkohol, u. diese Lauge ist wegen ihres hohen Kp. ein ausgezeiehnetes Verseifungs- 
mittel. Z. B. werden aliphat., bydroaromat. u. aliphat.-aromat. (weniger leicht 
natiirlich aromat.) Halogenderiw. durch sie schnell u. quantitativ verseift, wahrend 
dies mit iithylalkoli. KOH oder C2H5ONa oft sehr lange dauert. Darauf laBt sich ein 
einfaches Verf. der Halogenbest. griinden, welehes besonders fur techn. Reihenbestst. 
wertvoll ist. Der App. besteht aus einem ERLENJIEYER-Kolben von 300 ccm aus 
Pyrexglas mit Korkstopfen u. langem Kiihlrohr. Man kocht darin 0,1—0,3 g Sub
stanz mit 40 ccm Benzylalkohol u. 10 g KOH 30—60 Min. auf dem Sandbad, laBt 
etwas abkiihlen, gibt durch das Robr 50 ccm W. zu, erhitzt bis zur Tólligen Lsg. des 
Nd., gibt 30 ccm A., 30 ccm H N 03 (D. 1,39) u. einen bekannten UbersebuB von 0,5-n. 
alkoh. AgN03 zu (bei Br- u. J-Deriw. das AgN03 vor der HN03) u. titriert nach 
Y o lh a rd  zuriick. Der A. kann auch durch W. ersetzt werden, da der oben schwimmende 
Benzylalkohol nicht stort. Bei niedrig sd. Halogenderiw. muB man mit langem 
Kiihler oder unter Druck arbeiten. Beleganalysen im Original. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 47. 114—18. Jan. 1930. Paris, Parfumerie H oubigant.) Likdexhaum .

L. Palfray und D. Sontag, Uber die Bestimmung der Halogene in einigen Cyclan- 
Kcrbindungen. Ausdehnung auf die Bromderimte des m-Xylenols. Bei ihren Unterss. 
iiber die Dichlor- u. Dibromcyclohexanc fanden Vff., daB das Verf. der Halogejibest. 
nach S tepanow  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 4056) bei den Br-Deriw. richtige, 
bei den Cl-Deriv>r. aber zu niedrige Werte lieferte. Ais sie den A. durch Butylalkohol 
ersetzten, gaben die trans-Dichlorderiw. ebenfalls richtige, die cis-Deriw. dagegen 
immer nocli zu niedrige Werte. Ersatz des Butylalkohols durch Amylalkohol nach 
F a y r e l u . B u ch er ("Ć. 1 9 2 8 . I. 825) anderte "daran kaum etwas. v AuBerdem ist 
Butylalkohol vorzuziehen, weil er billiger ist, nicht unangenehm riecht u. mit Na
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viel schneller reagiert ais Amylalkohol. Man braucjit auch nicht, wie genannte Autoren 
Torschreiben, den Butylalkohol yon der wss. Schicht zu trennen, da er das Titrieren 
nicht stórt. — SchlieBlich haben Vff. das Verf. von BAUBIGNY u . C h a v a n n e  benutzt. 
Wenn man nach beendeter Zers. die vorgelegte alkal. Sulfitlsg. mit H N 03 stark an- 
siiuert, das S 0 2 fortkocht u. nun AgN03 zugibt, so erhalt man zwar im Falle Cl richtige, 
aber im Falle Br viel zu niedrige Werte, weil die H N 03 den HBr oxydiert u. das Br 
entweicht. Gibt man aber das AgN03 vor der H N 03 zu, so werden die Br-Werte 
sofort richtig. Ein anderes Oxydationsmittel an Stelle von IiN 0 3 lieC sich nicht finden. 
Dagegen zeigte sich, daB das Na2S03 sebr yorteilhaft durch Na-Arsenit ersetzt werden 
kann. Ais Vorlagefl. dienen 10 ccm 15%ig. NaOH +  20 ccm 3°/0ig. Na-Arsenitlsg. 
Nach beendeter Zers. gibt man UberschuB von 0,1-n. AgN03 zu, sauert mit HNÓ3 
stark an u. titriert nach V o l i i a r d .  — Auch bei Yerschiedenen D eriw . des Brom- 
m-xylenols (ygl. P a l f r a y  u . D u b o c ,  C. 1 9 2 8 . I. 902) gab das Verf. von S t e p a n o w  
unrichtige, das eben beschriebene Arsenityerf. richtige Werte. — Aus bisher unbekannten 
Griinden findet man bei der Cl-Best. nach BAUBIGNY-CHAVANNE manchmal zu 
niedrige Werte, wenn namlich bei der Zers. im Kolbenhals tiefbraune Dampfe sichtbar 
werden u. in die Vorlage ubergehen. (Buli. Soc. chim. Prance [4] 47. 118—27. Jan.
1930. Paris, Inst. cathol.) L in d e n b a u m .

F. E. Cislak und Cliff S. Ham ilton, Eine Methode zur Bestimmung des Arsen- 
gehalls organischer Arsenuerbindungen. Man erwarmt 0,15—0,2 g Substanz mit 20 g 
K2S04, 0,2—0,3 g Starkę u. 20 ccm konz. II2S04 30 Min. auf kleiner, 30 M n. auf etwas 
gróBerer, zuletzt bis zur klaren Lsg. mit starker Flamme; zu langes Erhitzen ist zu 
vermeiden, weil As111 durch H ,S04 bei Abwesenheit eines Rcd.-Mittels (Starkę) leicht 
zu Asv oxydiert wird. Man kiihlt auf ca. 80° ab, yerd. mit ca. 70 ccm dest W., spult 
in einen 600-ccm-Becher, setzt 30 ccm konz. H2S 04 hinzu, bringt auf 400 ccm u. titriert - 
As1!! potentiometr. mit %0-n. KBr03-Lsg. Kathode Kalomel, Anodę Pt; iiber (nicht 
in) die Anodenfl. leitet man einen schwachen C02-Strom. Da die Annaherung des End- 
punktes sich nicht bemerkbar macht, muB man sehr langsam titrieren oder die ungefahr 
nótige Menge KBr03 yorher berechnen. Beleganalysen s. Original. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 638— 40. Febr. 1930.) ' Os t e r t a g .

Morna Macleod und Robert Robinson, Die Anwendung der jodomelrischen 
Methode zur Bestimmung kleiner Mengen von Aldosen. Die von W il l s t a t t e r  u. 
Sc h u d e l  ausgearbeitete jodometr. Methode zur Best. yon Aldosen ist nicht direkt 
auf mikroanalyt. Verhaltnisse zu ubertragen. Guto Resultate wurden erhalten bei 
Anwendung von 1—2 mg Glucose, wenn die 3— 4-fache der Theorie entsprechende 
Jodmenge u. 0,2—0,4 ccm 5°/0ig. Na2C03-Lsg. 30 Min. bei 21° zur Einw. gebraclit 
werden. Unter diesen Bedingungen wird Glucose yollstandig oxydiert, u. Fructose 
sowie Bohrzucker nur zu 1—2°/0. Die Oxydierbarkeit der Fructose ist auf die Um
lagerung von I jOBRY d e  B r tjy n  u . VAN EKENSTEIN zuruckzufiihren u. wird in 
Ggw. yon NaOH sehr stark erhóht. Auch Galakiose, Maltose u. Lactose laBt sich nach 
diesem Verf. gut titrieren. Das Ba-Salz des Glucosemonophosphats gibt um 10°/o zu 
niedrige Resultate, wahrend Fructosejnonophosphat u. Diphosphat nicht merklicli an- 
gegriffen werden. (Biochemieal Journ. 2 3 . 517—23. London, Lister Inst.) Oh l e .

T. Pavolini, Uber den Nacliweis von Ferrocyaniden und Ferricyaniden ,neben 
Sulfocyaniden. Zum Nachweis von Fe(CN)0"", Fe(CN)0"' u. SON' nebeneinander 
empfiehlt Yf. folgendes Verf.: Die Lsg. der Alkalisalze wird mit etwas HCl-tJberschuB 
angesauert u. k. mit tlberschuB einer Lsg. yon NH4-Molybdat yersetzt: Fe(CN)6"" 
wird ais braunes Molybdenylsalz (fast unl. in verd. Sauren, 1. in konz. HC1, NH3, NaOH, 
ROH u. K4Fe(CN)6-t)berschuB) gefallt, der Nd. wird mit Asbest verruhrt u. iiber 
Asbest fOtriert (Filtrat I), er laBt sich nach Auswaschen, Lósen in NH3, Sattigung mit 
H?S, Ansauern u. Abfiltrieren des MoS2 durch FeCl3 identifizieren. Dem Filtrat I 
wird langsam salzsaure SnCl2-Lsg. im tlberschuB zugefugt, dann mit etwas A. ge- 
schiittelt,^ intensiy carminrote Farbung der A.-Schicht zeigt SCN' an. In Ggw. yon 
Fe(CN)0'" entsteht bei der Red. der obige Nd., der wie oben identifiziert werden kann. 
(Annali Chim. appl. 19. 561—62. Dez. 1929. Turin, Handelsinst. Chem. Lab.) R. K. Mii.

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T le re n .
Sandor Tukats und Maria Leinzinger, Quantitative Goldbestimmung in tierischen 

Organen. Das tier. Organ oder den Harn in Porzellanschale mit geringer Menge 
rauchender H N03 behandeln, dann im elektr. Ofen bei maBiger Temp. (600—800°) 
yeraschen, damit das Au nicht in die Schale einbrennt. Die Asche nach Behandlung
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mit 3 ccm 25%ig. HC1, 30 ccm frisch zubereitetem Cl-W. u. 2 ccm Chlorkałklsg. (10 g 
Chlorkalk mit 90 ccm W. zerreiben, filtrieren, auf 100 ccm erganzen) am W.-Bad zur 
Trocknc eindampfen. Den trockcnen Ruckstand nacli Zugabe yon 1—2 Tropfen 
25°/0ig. HC1, 2 ccm friscli zubereiteten Cl-W. u. 5 ccm W. milde erwarmen, filtrieren, 
mit W. nachwaschen u. das Filtrat nach Versetzen von 1—2 Tropfen HaP 04 zwecks 
Vertreibung des CU 10—15 Min. lang kochen. —  Ais Losungsm. auch Kónigswasser 
zu gebrauchen, ausgenommen beim jodometr. Verf., weil die Spuren von H N 03 
nicht mit absol. Sicherheit entfernt werden kónnen. — 1. Mikroehktroanalyt. Verf. 
Lsg. mit NH4OH schwach alkal. machen, 1% KCN zugeben u. bei 70—80° mit
3—4 V u. 1 Amp. wahrend 30 Min. auf Pt-Netz das Au elektrolyt. ausfallen. Ais 
riihrende Anodę dient eine Pt-Spirale. — 2. Jodometr. Verf. Die Lsg. nach Zugabe 
von 0,5 g K J u. 2—3 Tropfen l°/0ig. Starkelsg. mit 0,005-n. Na2S20 3 titrieren. —
3. Grawimetr. Verf. Besonders fiir Harn. Den eingedampften u. yeraschten Harn mit 
NaOH stark alkal. machen, 15 Tropfen 30%ig- H20 2 zugeben u. bis zur Entfernung 
des H20 2 kochen. Es entsteht ein dichter, yioletter Nd., welcher auBer Au noch vielo 
andere Substanzen enthalt. Die Lsg. samt Nd. mit 10%ig. HC1 behandeln, worauf sich 
der groflte Teil des Nd. auflost, u. das Au sich aus der hellrosa gefarbten Lsg. in 48 Stdn. 
ausscheidet. Den Au-Nd. in Kónigswasser losen u. das ganze, oben beschriebene Verf. 
nochmals wiederholen. Endlich den Au-Nd. dureh FLASCHENTRAG-ERsche Filter- 
róhrchen (Typ 13 f G 4 mit Jenaer Sinterglasfilter statt Asbest) unter Vakuum fil
trieren, mit W. auswaschen, im Vakuum bis zur Gewichtskonstanz trocknen u. auf 
Mikrowaage wagen. (Magyar Gyógyszerćsztudomanyi Tarsasdg Ertesitóje 6. 43—54. 
15/1. 1930. Szeged [Ungarn], Pharmakognost. Inst. d. Univ.) Sailer.

K. Ando und H. Nishimura, Diphtherietoxinempfindlichkeit von Meerschweinchen 
und Kaninchen und Genauigkeit der verschiedenen Toxin-Antitoxin-Titralionsmethoden. 
Von den versehicdencn Hautbezirken der Meerschweinchen u. Kaninchen ist die Haut der 
Brustseiten u. Flanken fiir Intracutanrkk. geeignet. Bei hohem Antitoxingeh. des Serums 
findet man eine geringe Toxinempfindlichkeit der Haut. Der Begriff der Empfindlich- 
keit wird am besten ausgedruckt dureh den Quotienten der minimalen todlichen 
Tosindosis u. der kleinsten intracutan wirksamen Dosis. Der Normalwert ist bei 
Meerschweinchen 500—1000 u. schwankte bei Unters. yon 300 Tieren von 75— 2000. 
Bei Kaninchen wurden Werte yon 500—3000 erhalten. Aus diesen Unterss. ergeben 
sich Vorschlage fiir esaktere Titration von Toxin-Antitoxingemischen. (Journ. 
Immunology 17 . 501—22. Dez. 1929. Dairen [Mandschurei], Hyg. Inst.) SCHNITZ.

K. Hering, U ber Konservierung von Rinderblut fur die Laboratoriumspraxis. Auf 
Grand yon Verss. mit verschiedenen Konservierungsmitteln empfiehlt Vf. das folgende 
Verf. zur Konservierung von Blut fur hamolyt. u. andere Verss. Das Blut wird nach 
kraftigem Durchschutteln zur Entfernung der Fibrinflocken dureh ein Teesieb ge
gossen u. mit 3 g fein gepulvertem Coffeinum Natrium benzoicum auf 100 g Blut gut 
durchgeschuttelt. So behandeltes Blut halt sich 6— 12 Tage im Keller ohne Eiskuhlung 
einwandfrei frisch. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 268. 36—38. Jan.
1930.) H erter.

A. J. Danzig, Zur Frage der Lipoidbesłimmung im Blulserum bei gynakologisćhen 
Erkrankungen nach Peretz. 0,1 ccm Serum wird (nach Peretz) mit 0,9 ccm physiolog. 
Lsg. versetzt. Zusatz von 0,25%ig- Saponin in einer im Voryers. dureh Titration 
festgestellten Menge. Das Saponin yerbindet sich mit den Lipoiden; bei erniedrigtem 
Saponingeh. bleibt ein Teil des Saponins ungebunden u. wird dureh Hammelerythro- 
cyten hamolysiert, die in einer Menge von 1 ccm der 2%ig. Emulsion zugesetzt werden. 
Die Rk. ist sehr empfindlich. (Tray. Inst. Etat Sciences med. [russ.: Trudy gossu- 
darstwennogo Instituta medizinskich Snanii] 1 9 2 8 . Lfg. 2. 43—48.) Sc ho n f e l d.

Alexander Bernstein, Zur Methodik der Katalaseuntersuchung. Die Bedeutung 
des Erythrocytenvolumens bei Bestimmung der Blutkatalase. Die Methode der Katalase- 
best. in einem bestimmten Vol. reinen Blutes mit unbekannter Volummenge an Erythro- 
cyten ist ungenau; es wurde deshalb eine Methode zur Best. der Katalase in einer be
stimmten Volummengo Erythrocyten ausgearbeitet: Im Reagensglas des Hamatokrits 
nach H a m b u r g e r werden zu 1,5 ccm 0,9%ig- NaCl-Lsg. 0,02 ccm Blut zugesetzt u. 
zentrifugiert. Die gefiillten Erythrocyten werden unter Zusatz von je 5 ccm W. fiir
0,0004 ccm Nd. hamolysiert. 10 ccm hamolysiertes Blut werden in 25 ccm W., 5 ccm 
Phosphatgemisch 1/15-n. (Na2H P04 +  KH2PO.,) u. 20 ccm 0,30/„ig. H20 2 gegeben, u. 
je 10 Min. wird in 5 cem des Gemisehes H20 2 manganometr. bestimmt. Die in 30 Min. 
zers. Menge H20 2 wird auf 1 ccm Erythrocytennd. umgerechnet; sie ergibt deh
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„ y o l u m e t r .  K a t a l a s e i n d e  x“. Der Anstieg des Katalaseindes bei Hyper- 
chromaniimie ist auf Makrocyt&rdismorphie des Blutes zuriickzufiihren. (Journ. exp. 
Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 11. Nr. 31. 18—21. 1929. Odessa, 
Med. Inst.) SCHONFELD.

M. N. Ljubimow, Gleichzeitige Beslimmung von Zucker, Phosphor und Milch- 
saure im Blut. 2 ceni defibriniertes oder Frischblut werden mit 57 ecm 5,25%ig. CC13- 
COOH versetzt. Nach 10 Min. werden 6 ccm zentrifugiert, der Rest auf ein Filter 
gebracht. Das Zentrifugat dient zur Zucker- u. P-Best. Je 2 ccm Zentrifugat ( =  0,1 ccm 
Blut) werden mit 1j1-n. Na.,C03 neutralisiert u. nach Zusatz von 5—10 ccm W. u. 2 ccm 
K 3Fe(CN)6 auf dem Wasserbad erwiirmt, worauf der Zucker nach H a g e d o r n- Jensen 
bestimmt wird. 1 ccm Zentrifugat wird zwecks P-Best. mit 1 ccm Molybdanreagens 
u. 0,5 ccm 0,l°/oig. SnCl2-Lsg. versetzt. Die Messung erfolgt im A utenrieth- 
Colorimeter, dessen Keil mit wss.-alkoh. Co-Rhodanidlsg. gefiillt ist. — 40 ccm Filtrat 
werden mit 2-n. NaOH gegen Kongo neutralisiert, mit 8 ccm 10°/oig. CuS04 u. 20 ccm 
10°/oig. Kalkmilch versetzt, auf 100 ccm aufgefiillt. Filtrieren nach 1 Stde., Milchsaure- 
best. in je 4 0 ccm Filtrat. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i 
Mediziny] 11 . Nr. 29. 40— 46. 1929.) ' Scho n f e l d.

Fischer, tiber das Vorkommen und den.Nachweis von Aceton und Acetessigsdure 
im Ham. Die Resultate decken sich mit denen von H ork he i me r (C. 1 9 3 0 . I. 1664). 
(Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 7 0 . 2—3. 3/1. 1930. Niirnberg.) H erter.

Jan Bazowski und Henryk Szancer, Zum Nachweis von Acetonkdrpcm im Ham. 
(Vgl. yorst. Ref.) Vff. kommen zu demselben Ergebnis. Bei negativem Ausfall der 
Acetonkorper- (Acetessigsdure-) Probe mit Nitroprussidnatrium empfehlen sie Prufung 
auf Aceton mit der Jodoformprobe nach L ie b e n .  (Pharmaz. Zentralhalle 7 1 . 4— 5. 2/1.
1930. Przemyśl, Apoth. GUSTAW SZANCER.) HERTER.

J. A. A. Leroux, E. Raub und K. W. Frohlich, Uber das Yerhalten von natur- 
lichen und geziichteten Perlen im ultravioktten Liclit. II. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 174.) Er- 
weiterung des Verf. zur Unterscheidung echter u. gezuchteter Perlen mit Hilfe der 
Quarzlampe. Es werden die aus der Stellung der Perlen zum Strahlengang resul- 
tierenden Bildtypen beschrieben u. gedeutet. (Ztschr. Physik 60 . 307—12. 19/2. 1930. 
Schwab. Gmiind, Forsch.-Inst. f. Edelmetalle.) LESZYNSKI.

E. Schulek, Beitrdge zur Beslimmung des Gesamljodgehaltes dar Jodtinktur. Vf. 
gibt zwei neuc Verff. an zur Best. des gesamten Jods in Jodtinktur, beide beruhend 
auf der Oxydation des Jods zu Jodat u. dessen jo&ometr. Bes4’. Bei dem einen dient 
Hypobromit, bei dem anderen Clilorwasser ais Oxydans. Ausfiihrung: In einen 
mit ca. 15 ccm 0,1-n. Tliiosulfat beschickten 100-ccm-MeCkolben wiigt man 0,5—0,8g  
Jodtinktur, fiigt 10 ccm n. Lauge zu u. fiillt auf. Nach Verf. I gib*- man zu 5 ccm dieser 
Lsg. 25 ccm W. u. 8 ccm Hypobromit u. nach 10 Min. zur Entfernung des tjberschusses 
hieran 3 ccm 5%ig. Phenollsg. u. neutralisiert mit n. HC1 gegen Metliylorange, nach 
Verf. II zu ebenfalls 5 ccm Lsg. 100 ccm W. u. nach dem Neutralisieren mit n. HC1 so 
viel Chlorwasser, bis die zuerst braune Lsg. wieder farblos wird. Das iiberschussige Cl 
'"'ird durch 10 Min. lauges Kochen entfernt. Bei beiden Verff. versetzt man nun mit
3 ccm 20%ig- Phosphorsaure u. 0,5 g K J u. titriert mit 0,01-n. Thiosulfat unter Zusatz 
von Starkc. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 268- 59—64. Jan. 1930. 
Budape8t, Staatl. Hygien. Inst.) H e r t e r.

G. Middleton, Die Beslimmung von Jod in Schilddruse, Thyroxin und anderen 
organischen Vtrbindungen. Die Methode zur Best. von Jod besteht in der Zerstórung 
der organ. Substanz durch Erhitzen in Ggw. von Alkali, Oxydation des Jodids zu 
Jodat u. Titration mit Thiosulfat. 1 g trockene Schilddruse bzw. 10—20 mg Thyroxin 
werden in einem Niekeltiegel mit 0,5—1 mg gepulvertem wasserfreiem Na;CO, gemischt. 
Dann wird so viel Carbonat unter Einpressen in den Tiegel gefiillt, bis dieser bis zum 
Rand gefiillt ist. Ein zweiter grdCerer Niekeltiegel wird am Boden mit einer Schicht 
isa X 0 3 bedeckt, u. der erste Tiegel mit der Óffnung nach unten in den gróBeren gestellt. 
Dann wird der Raum zwischen den beiden Tiegeln mit Na2C03 ausgefiillt. Man er- 
hitzt nim 20 Min. lang stark mit dem Bunsenbrenner, extrahiert nach dem Abkiihlen 
m einem 400 ecm Beeherglas mit h. W., filtriert in ein 750 ccm Becherglas, verdiinnt 
auf oOO ccm u. fiigt einen Tropfen Methylorangelsg. zu. Dann wird so viel s i T u p ó s e  
Phosphorsaure in kleinen Mengen zugesetzt, bis nach Erreichen der Gelbfarbung ein 
UberschuB von etwa 10 ccm vorhanden ist. Nach Zusatz von so viel Brom oder Brom- 
wasser, daB die Lsg. dunkelgelb gefarbt ist, wird so lange gekocht (Siedesteinclien), 
bis die Lsg. nur noch schwach gelb gefarbt ist. Nach Abkiihlen u .  Zusatz von einigen 

XH. 1. i  46
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Tropfen Phenol oder Natriumsalicylatlsg. (zur Entfernung des iiberschiissigen Broms) 
setzt man 2 g KJ zu u. titriert mit 1/ lou-n. Thiosulfat u. Stiirke ais Indicator. Die 
Methode kann fiir Schilddriise, Thytoxi?itablettcn u. andere jodhaltige organ. Verbb. 
wie Erythrosin, Tetrajodphenolphthalein, jodiertes Ol u. Unguentum Jodi JDenigrescens
B. P. C. benutzt werden. Bei diesen wird 0,5 g Materiał u. 7 10-n. Thiosulfat verwendet.
(Quarterly Journ. Pharmac. Pharmaeol. 2. 536—38. Okt./Dez. 1929. Brit. Drug Houses 
Ltd.) " H esse .

K. Hering, U ber Sarsaparillemirzeln und ihre Wertbeslimmung. Zur Wertbest. 
von Sarsaparillvn:iT7.dn ist die Schaumzahl ungeeignet. Einmal ist es schwor, reprodu- 
zierbare Werte zu bekommen, auBerdem gehen die nach APT u. nach KoFLER bc- 
stimmten Schaumzahlen nicht immer parallel. Gut reproduzierbare Werte liefert die 
Best. des HamoIysevcrmógens, die dalier ais Priifung auf den Saponingch. u. damit 
den therapeut. W ert von Sarsaparille vorgeschlagen wird. Genaue Vorsehriften zur 
Darst. der Extrakte u. zur Ausfuhrung der Hamolyseverss. im Original. Die Unters. 
von 49 Proben ergab, daB im Durchschnitt Vera-Cruz- u. Jamaika-Sarsaparille einen 
lióheren liilmolyt. Index haben ais die offizinelle Honduras-Sarsaparille. (Arch. Pharmaz. 
u. Ber. Dtseh. pharmaz. Ges. 268. 24— 36. Jan. 1930.) H e r t e r .

Gyula V. Mikó, tlber Makro- und Mikroverfaliren zur Wertbeslimmung von 
cofjeinlialtigen Drogen. II. Mitt. Wertbeslimmung der Guarana und der Kola. (I. vgl.
C. 1929. II. 3045.) a) Verkurztes Makronerf. 2 g bei 80° getroeknete, ganz fein ge-
pulverte Guarana bzw. 4 g Kola werden ebenso behandelt wie der Tee (ygl. I. Mitt.). 
Zcityerbrauch 2 Stdn. — b) Mikroverf. 1. Refraktometr. Best. Es wird 0,5 g Guarana 
bzw. Kola ebenso behandelt wie der Tee (vgl. I. Mitt.). Coffeingeli. °/0 bei Guarana =  
1,50 (x—y), bei Kola =  1,52 (x—y). Zeitverbrauch l 1/., Stdn. — 2. Best. mit Mikro- 
kjeldahl nach Pregl (mit dem WAGNER-PARNOSschen App.). Zu 0,5 ccm Lsg. 
von 1. 1 ccm konz. If„SO,, u. eine Messerspitze einer CuS04 +  K2SO.,-Misehung setzen, 
nach der Zerstórung in 7 ccm (bei Kola in 5 ccm) 0,01-n. HCl dest., mit 0,01-n. NaOH 
h. zuriicktitrieren. Coffeingeh. % =  0,776 X Zahl der ecm der zu NH4OH gebundenen 
HCl. Zeityerbraueh l 1/;. Stdn. (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertesitoje
6. 30—42. 15/1. 1930. Wien, Pharmakognost. Inst. d. Univ.) Sailer.

Emil Beisenherz, Dortmund, Laboratoriumsgliihring in Gestalt eines ringformigen, 
geschlossenen Metallbandes mit zentralgericliteten auswechselbaren Tragstiften, dad. 
gek., daB das durch einen SchellenschraubverscliluB yerstcllbar ausgebiJdete Metall- 
band gleichzeitig ais Stiitze der Tragstifte u. ais Bandage eines oberen u. eines unteren 
Chamotte-Gliihzylinders dient u. hierbei eine leichte Auswechselbarkeit der Zylinder 
unter Anpassung an MaCdiffcrenzen sowie die Benutzung jeweils nur eines Zylinders 
gestattet. (D. R. P. 491302 KI. 421 vom 28/4. 1928, ausg. 13/2. 1930.) H e in e .

Staatliche Porzellan-M anufaktur, Berlin (Erfinder: Dipl.-Ing. Gerhard Muller, 
Berlin), Einteilige Nutsche aus Porzellan oder Steingut, dad. gek., daB der Ablaufstutzen 
wie es bei mehrteiligen Nutschen aus Metali bekannt ist, von einem mit einem Ansatz- 
rohr yersehenen Mantel aus dem gleichen Materiał (Porzellan) umgeben ist. Die Nutsche 
kann auf gewolmliche Flaschen olme seitliclien Ansatz aufgesetzt werden u. ist aus 
einem Stiick gefertigt. (D. R. P. 479 489 KI. 12 d vom 14/2. 1926, ausg. 20/7. 
1929.) Jo n o w .

Staatliche Porzellanmanufaktur, Berlin (Erfinder: Dr. Alfred Kónig, Berlin- 
Charlottenburg u. Dipl.-Ing. Gerhard Muller, Berlin), Mehrteilige Nutsche mit ver- 
sehieden grofien Filtrierschalen, dad. gek., daB der zur Auflegung der verschiedenen 
Piltricrschalen dienende Unterteil mit einer derartig groBen planen Schliffliiche yer- 
selien ist, daB siimtliche yerschieden groBe Filtrierschalen mit ihrem iiber den Sieb- 
boden liervorragenden, gleichfalls plangeschliffenen Auflagerand darauf passen 2, 3. 
Ausfuhrung der Filtrierschalen mit Flanschen am Boden, die es ermoglichen, Sclialen 
yon geringerem oder groBerem Durchmesser ais dein der planen Schliffliiche zu ver- 
wenden. (D. R. P. 479 488 KI. 12 d vom 20/1. 1926, ausg. 17/7. 1929.) Jo h o w .

Accumulatoren-Fabrik Akt.-Ges. (Erfinder: Gustav Ewert, Berlin), Sdure- 
heber, gek. durch ein am oder nahe dem unteren offenen Ende des kiirzeren Rohrs 
(Steigrohr) angeschlossenes senkrechtes, an seinem oberen Ende mit einer Saug- oder 
Druckyorr. yersehenes Hilfsrohr. 2. Die in das Hilfsrohr gedruckte FI. erfahrt vor dem 
AusflieBen aus der unteren Offnung des Saugrohrs eine starkę Richtungsanderung. 
(D. R. P. 479 596 KI. 12 f yom 4/10. 1928, ausg. 20/7. 1929.) Jo h o w .
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Felix Pellin, Frankreich, Apparat zur Bestimmung der W asserstoffionenkonzen Ir a t ion. 
Das bekannte Colorimeter von D u b 0SCQ wird durch Einbau eines beweglichen Zwischen- 
stuckes in einen der beiden Schenkel verwendbar zur Best. des pn-Wertes Der durcli 
ein Prisma gebrochenc u. geteilte Lichtstrahl geht dann auf der einen Seite durch 
dest. W. u. MeBfI., auf der anderen Seite durch MeBfI. u. die sauren u. alkal. Vergleichfl. 
Auf der einen Seite ist die MeBfI., auf der anderen Seite sind nur die Vergleichsfll. 
mit dem Indicator versetzt, wahrend die auf der Seite der Vergleichsfl. befindliche 
MeBfI. zur Kompensierung der Eigenfarbung dient. Die Verschiebung des beweglichen 
Zwischenstuckes nach oben vermindert dieDicke der alkal. FI., nach unten die der sauren 
FI., so daB sieli jede Farbenkombination einsteUen u. an einer passend geeichten 
Skala sofort der Ph der MeBfI. ablesen laBt. (F. P. 670 534 vom 23/6. 1928, ausg. 
29/11. 1929.) __________________  H eine.
A. Ronch&se, Guide p ra tiąu e  pour 1’analyse des urines. 4“ ed., rov. e t  augm . P aris : Bailliero 

ot fils 1030. (473 S.) 16°.
[russ.l A. Sernow, Jla terialun tersuchung  (Metalle). M oskau: >Staatsverlag 1930. (40 S.) 

R bl. 0.25.
H. Angewandte Cłiemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.
Józef Zawadzki, Die ahtuellen Probleme der chemiscken Technologie. Besprechung 

der neueren Fortschritte auf dem Gebicte der NH3-Synthesen, der Brennstoffgewinnung 
usw. (Przemyśl Chemiczny 14. 31—39. 1930.) Scho n f e l d.

G. Holst, Industrielaboratorien. Vf. bespricht in Form eines Vortrages die 
Industrielaboratorien u. untersucht, unter welchen Bedingungen fiir diese eine aus- 
sichtsreiche Entw.-Mogliclikeit besteht. Die Industrielaboratorien werden in zwei 
Gruppen eingeteilt. Dio eine beschaftigt sieh mit dem Ausfindigmachen neuer Arbeits- 
methoden u. neuer Prodd., mit der techn. Anwendung neuer Erscheinungen. Die 
andere umfaBt Kontrolle der Rohstoffo fur die yerarbeitenden Industricn u. des eigenen 
Prod. Vf. erórtert die erste Gruppe u. zeigt an einer Rcilie von Entdeekungen u. 
Erfindungen die Moglichkcit der Organisation wissensckaftlicher Unterss. tjber- 
organisation fiihrt jedoch nicht ans Ziel, weil wirklich originelle Forscher sieli ungern 
einer Organisation anpassen. (Physica 10. 33—46. 1930. Leiden, Univ.) K. WOLF.

E. C. von Pritzelwitz van der Horst und L. D. Teutelink, Eine vergleichende 
Unlersuchung verschiedener Isoliermaterialien. Die untersuchten Isolicrstoffe des Handels 
besonders auch solclier aus einlieim. Rohstoffen, waren in ihrem Leitfahigkeitskoeffi- 
zienten durchweg etwas ungiinstiger ais den Literaturangaben entspricht. Durch 
móglichst loekere Anbringung, allerdings auf Kosten der Festigkeit laBt sieh die Isolier- 
wrkg. wesentlich verbessern. Unter den einheim. Stoffen befanden sieh recht brauch- 
bare, aber auch solche von geringerer Haltbarkeit mit bei Gebrauch zunehmender 
Warmeleitung oder nur bei niedriger Temp. verwendbare (Geh. an organ. Stoffen). 
Einige der Isolierstoffe des Handels griffen die eisernen Rohre an. (Arch. Suikerind. 
Nederl.-Indie 1929. 1115—46. Nov. 1929. Pasoeroean.) Groszfeld.

Frambs & Freudeaberg, Schweidnitz und Rudolf Holzer, Rotenbach, Abdichtung 
fiir Filtertrommeln nach D. R. P . 425 542 (C. 1926. I. 2728) durcli am Trommelkranz 
angebraclite Schaufeln, gek. dureh sclirag zur Strómungsrichtung des Staubtragers 
angeordnete Schaufeln. (D. R. P. 491593 KI. 12 e vom 3/12. 1927, ausg. 12/2.
1930.) H o r n .

G. K. Davis, London, Vorrichtung zum Behandeln _von Gasen mit Fliissigkeiten. 
Dio Vorr. besteht aus mehreren Kammern. Die die einzelnen Kammern trennenden 
Wandę sind mit regulierbaren Offnungen versehen, durch welche die Gase von einer 
Kammer in die andere geleitet werden konnen. Die Vorr. kann z. B. zum Trennen 
von As von S02-Gasen dienen. (E. P. 320 092 vom 4/7. 1028, ausg. 31/10. 1929.) H o r n.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gasreinigung. (E. P. 320190  
vom 25/8. 1928, ausg. 31/10. 1929. — C. 1929. II. 520 [F. P. 652243]. Zus. zu E. P.
310063; C. 1929. II. 1056.) H o r n .

International Combustion Ltd., ubert. von: P. W. Mc Guire, London, Waschen 
von Gasen. H. Verbrennungsgase werden zunachst mit W.-Dampf gesatt., indem man 
einen feinen Spruhregen von W. auf sie einwirken laBt. Diese W.-Menge ist so be-
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messen, daB alles W. in Dampfform ubergeht. Hierauf werden die mit W.-Dampf 
gesatt. Gase noch cinmal mit W. bespriiht, wobei nun die Verunreinigungen der Gase 
niedergesehlagen werden. (E. P. 320068 vom 3/4. 1928, Auszug veróff. 31/10. 
1929.) H o r n.

Soeiete de Reeherelies et d’Exploitations Petroliferes, Paris, Wiedergewinnung 
von Gusen und Dampfen mittels fesler Absorptionsmittel. (Jugosl. P. 5716 yom 28/8.
1927, ausg. 1/4. 1929. Zus. zu Jugosl. P. 4683. — C. 1928. II. 1244 [F. P. 
33081].) SCHÓNFELD.

I. A. Reavell, London, Zerslaubungslrockner. Die noch h. Gase, die zur Trocknung 
gedient hahen, werden von mitgerissenen Teilchen des Troekengutes dadureh gereinigt, 
daB man sie durch die einzudampfenden Pil. fiihrt. So wird Natriumacetat in 25—30°/oig. 
Lsg. durch die Gase auf 45° yorgewiirmt, in einem Verdampfer auf 50% eingedampft, 
u. dann in Luft yon 350° zerstaubt; die Luft yerlaBt den Trockenturm mit 130°. Das 
Trockengut enthalt weniger ais 0,5% W. (E. P. 312400 vom 27/2. 1928, ausg. 17/7.
1929.) Jo h o w .

I. G. Farbenindustrie Akt -Ges , Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Bock, 
Wolfen, Kr. Bitterfeld), Trocknung krystalliner Salze, wobei die Salze wahrend ihrer 
Forderung iiber einem Treppenrost einer Behandlung mit HeiBluft unterworfen sind,
1. dad. gek., daB das feuchte Salz vor der Einw. der HeiBluft durch einen k. Auer- 
luftstrom yon der Hauptmenge der mechan. anhaftenden Fl. befreit wird. — 2. Vorr. 
zur Ausiibung des Verf. nach 1, gek. durch eine mit Kaltluft betriebene Abblasevorr., 
die dem zur Warmetrocknung des Gutes dienenden Treppenrost yorgesclialtet ist. 
(D. R. P. 491 472 KI. 82a yom 8/6. 1928, ausg. 12/2. 1930.) D r e w s.

M etallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Wasserdampf- 
destillation, dad. gek., daB dio zu behandelnde Fl., wie bei den bekannten Drucltgas- 
fliissigkeitshebern, durch den Abtreibedampf emporgehoben u. in an sich bekannter 
Weise iiber Platten oder andere Einbauten herabflieBt. 2. AbwartsflieBen des Abtreibe- 
dampfes im Gleichstrom mit der geforderten Fl. 3., 4. Nur ein Teil des Abtroibedampfes 
wird zur Hebung der Fl. bcnutzt; dieser flieBt im Gleichstrom mit der Fl. abwarts, 
der restliche Abtreibedampf wird im Gegenstrom gefiihrt. 5. Bei mehrorcn hintereinander 
geschalteten App. zur Dest. wird zur Hebung der Fl. direkter Dampf verwandt. (D. R. P. 
483756 KI. 12a vom 21/6. 1924, ausg. 7/10. 1929 u. E . P. 273 092 vom 23/6. 1926, 
ausg. 30/6. 1927.) Jo h o w .

Heinrich Bohlander, Koln a. Rh., Herstellung einer Warmeisoliermasse aus 
Schlackenwolle und Faserstoff en organischer oder anorganischer Herkunft, 1. dad. gek., 
daB die Faserstoffe der Schlackenwolle in troeknem oder leicht angefeuehtetem Zu- 
stande beigemischt werden. — 2. dad. gek., daB der Faserstoff der Schlackenwolle 
wahrend einer Aufbereitung derselben zugemiseht -wird. — Der Faserstoff kann z. B. 
der Schlackenwolle beim Erblasen zugemiseht werden. (D. R. P. 491 074 KI. 80b 
yom 14/4. 1927, ausg. 10/2. 1930.) K uiiling.

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b. H ., Berlin (Erfinder: Erich Kinder- 
mann, Berlin-Reinickendorf), Konlinuierliclie Kalteerzeugung in einem geschlossenen 
KreisprozeB durch Verdunstung eines Kiiltemittels in ein Hilfsgas, dad. gek., daB 
das reiche Gemisch einer Zentrifugalwrkg. unterworfen, das Kaltemittel bei ent- 
sprechendem Zentrifugaldruck yerfliissigt u. so yom Hilfsgas getrennt wird. (D. R. P. 
491 094 KI. 17a yom 27/3. 1928, ausg. 12/2. 1930.) D r e w s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zum Auftauen von 
Eisenbalmweiclien u. anderen eingefrorenen Gegenstanden u. zum Verhindern des 
Ein- bzw. Zusammenfrierens yon insbesondere aus Eisen bestehenden Gegenstanden. 
Die Gegenstande werden mit Kaliumcarbonat, welches sowohl in fester Form wie auch 
in konz. Lsg. yerwondet werden kann, behandelt. Man kann dem Kaliumcarbonat 
auch Rostschutzmittel oder fiirbende Stoffe beifugen. (F. P. 670 868 vom 6/3. 1929, 
ausg. 5/12. 1929. D. Prior. 3/4. u. 22/8. 1928.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kalalysatoren fur Reaktionen 
zmischen Gasen erhalt man durch elektr. Zerstaubung von Metallen der Platingruppe, 
die hierbei auf keram. Materiał oder Metalle aufgetragen werden. (E. P. 312 227 yom 
22/4. 1929, Auszug yeróff. 17/7. 1929. Prior. 22/5. 1928.) Jo h o w .

Benjam in Harrow , The m aking of chem istry. New Y ork : Jo h n  D ay 1930. (331 S.) S 2.—  
W estinghouse Electric & M anuiactnring Co., Engineering achievem ents 1929. P ittsb u rg h : 

W estinghouse E lectric & M anufacturing Co. 1929. 36 S. 4°.
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III. Elektrotechnik.
Werner Nagel und Johannes Gru fi, Unter suchungen iiber K itte und Vergu/}massen 

unter besonderer Bcriicksicliiigung der Verhalłnisse in der Elektrotechnik. (Vgl. C. 1928.
II. 1923. 1930. I. 155.) Die Volumanderung des Kittes beim Erharten (Treiben u. 
Sehwinden) ist eine Eig. der Kittsubstanz u. im allgemeinen von der Natur der ver- 
kitteten Kórper unabhiingig. Zur experimentellen Unters. werden die Kitte in breiigem 
Zustand in Formen gegossen. Man erhalt Stilbe von 200 mm Lange, die geniigend 
blasenfrei u. homogen sind (Entmisohung der Kittsubstanz zeigt sich in naehtraglicher 
Kiummung des Stabes). Die Volumanderung wird ais Liingenanderung des Stabes 
in einem besonders konstruierten Apparat gemessen. Damit wurden Messungen an 
dem elektrotechn. wiehtigen Magnesiazement u. Zinkoxychloridkitt ausgefiihrt.

Magnesiazement wurde unter Verwendung von grobkórnigem MgO aus Magnesit, 
oder von feinem MgO D .A .-B .5  hergestellt. Dieser erwies sich ais brocklig poroś; 
auch war die Umsetzung nicht yollstandig. Durch Warmebehandlung wird das fein- 
pulverige MgO geniigend grobkornig u. reaktionsfiihig. Das molare Mischungs- 
verlialtnis MgO: MgĆL wurde von 1—15 variiert . Die Messung der Yolumanderung 
ergibt fiir Mischungsverhaltnisse <  2 eine leiehte Tendenz zum Treiben. Bei Ver- 
gróficrung des MgO-Gch. tritt nach Anfangsschwinden Volumkonstanz ein; bei 
]\Iischungsverhiiltnissen >  10 tritt Treiben ein. Kitte hohen MgO-Geh. treiben in 
feuchter Luft dauernd weiter. — Es gelang nicht, das Verdampfen des W. beim Treiben 
durch eine Lackschicht zu verhindern, da die Lackschicht zerstort wurde; die ge- 
wiinschte Absperrung wurde durch Verss. unter Paraffinól erreicht. Es zeigt sich, 
daB dann ein starkeres Treiben stattfindet. Vergleich von Staben, die 50 Tage an Luft 
mit solchen, die 50 Tage in Paraffinól gelagert waren, ergab, daB in diesen die Abbinderk. 
gebemmt war, u. erst nach Entfernung des Paraffins zu Ende verlaufen konnte. — 
Kitte in dem Misckimgsverhaltnisse g 2  haben Neigung zur Entmischung. Durch 
Zusatz von gemahlenem Kalkspat wird dieser Naehteil vermieden; die Volumanderung 
verlauft im gleichen Sinne wie ohne Fiillstoff, aber ohne UnregelmaBigkeiten. Durch 
Fiillstoffzusatz wird die benótigte W--Menge vergróBert, u. dadurch indirekt die Yolum
anderung beeinfluBt.— Kitte aus 5 ZnO + 1  ZnCl2 geben einen volumbestandigen, gleich- 
maBig erhartenden Kitt. Mischungen aus MgO u. ZnCl.ż haben unter Umstanden gute 
Kitteigg.; die lieftige, mit Warmeentw. verlaufende Rk. u. das schnelle Erstarren sind 
fiir ihre prakt. Venvendbarkeit hinderlich. — An den Magnesiazementen wurde die 
Witterungsbestandigkeit dadurch gepriift, daB die Stabe 3 Monate lang an freier Luft 
gelagert wurden. Dabei zeigte sich, daB die Mischungen, die sonst gute Eigg. hatten, 
auch geniigend wetterbestandig sind, u. daB die Wetterbestandigkeit sich nicht sehr 
stark mit dem Mischungsverhaltnis andert. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzem
8. 174—86. 8/7. 1929. Berlin, Siemensstadt, Forsehungslab.) E isenschitz.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Diaphragmen fur elektroosmotische Zwecke 
werden derart behandelt, daB ihr Potential 0,030 V. in 0,05%ig. KCl-Lsg. gemessen 
nicht iibertrifft. Das Potential fallt mit zunehmender Porositiit u. kann auch durch 
geeignete Obemige, durch wiederholtes Siittigen mit geeigneten Substanzen u. darauf 
folgendem Trocknen oder durch Einreiben mit geeigneten Pulvem beeinfluBt werden. 
(E. P. 3 1 2 0 6 8  vom 10/5. 1929. Prior. 18/5. 1928, Auszug veroff. 17/7. 1929.) Johow .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Isóliermaterial. Die der
elektr. Isolation dienenden Gewebe werden mit Celluloseestern von hoehmolekularen 
Fettsauren, d. h. solchen, die mehr ais 10 Koklenstoffatome, z. B. Celluloseestern 
der Stearinsaure getrankt. Das Prod. ist besonders widerstandsfahig gegen Feuchtigk- 
f e i t ;  (Alistr. P. i 5 7 7 9 A 9 2 8  vom 20/9. 1928, ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 26/9.

t r -o • H eine.
j Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erhohung der Leilfdhigkeit 

der Atmospharen von elektrischen Lichtbogen. In der Flamme werden Alkalisalze zer- 
staubt, denen gebenenfalls noch oxyd. Verbb. von Ti, Mo, W o. dgl. beigemisebt sein 

Ionisation der Alkalisalze u. die Elektronenemission der oxyd. Verbb. 
erhoht die Leitfahigkeit der Atmosphare u. erleiehtert die Aufreehterhaltung eines 
i o/o n ^bogens aueh unter schwierigen Verhaltnissen. (F. P. 6 7 1 3 2 3  vom 
12/3.1929, ausg.̂  11/12. 1929. D. Prior. 14/3. 1928.) H eine.

• i + i P.s . Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Gliihfdden. Der aus
mciit rekrystallisiertem W u. einem oxyd. Zusatz bestehende Faden wird bei einer
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unterhalb der Rekrystallisationstemp. liegenden Temp. gegliiht. Die Strahlungs- 
intensitat u., nack Aktiyierung der Oberflache auch die Elektronenemission ist hoher 
ais bei rekrystallisiertcn Drahten. (F. P. 671441 vom 13/3. 1929, ausg. 12/12. 1929. 
Holi. Prior. 13/4. 1928.) _ H eine.

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Niederschlagen von 
Vanadium auf Metalldrahten. Die zu iiberziehenden, z. B. Wolframdrahte, werden in 
entliifteten QuarzgefaBen zwischen Elektroden gcspannt u. bei 800—1000° mit VJ5 u. 
J  behandelt. (E. P. 321 391 vom 27/7. 1928, ausg. 5/12. 1929.) K uhling.

Pórscke Elektrizitats-Ges. m. b. H ., Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Her- 
stellung von Elektroden fiir primare und sekundare Eltmenie durch Mischen von Melallen 
oder Metalloxyden, dad. gek., daB das Mischungsyerhaltnis so gewahlt ist, daB beim 
Hinzufiigen von Śiiuren oder Basen ein UmwandlungsprozeB durch kurzgeschlossene 
Elementc u. gegebenenfalls eine Red. der in der Mischung enthaltenen Metalloxyde 
erfolgt, derart, daB eine schwammige, aber in sich gefestigte M. entsteht. — Es werden 
z. B. 100 Tle. CoO u. 40 Tle. Zn-Pulver gemischt u. 10 Tle. einer 20%ig. NaOH-Lsg. 
zugegeben. die Mischung wird auf eine siebartig durchlocherten Metailplatte gegeben. 
Es entsteht eine schwammige, hochleistungsfahige Elektrode. (D. R. P. 491776  
KI. 21 b Tom 14/6. 1927, ausg. 14/2. 1930.) H eine.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Alkalische Sammler. Die 
akt. Massen, z. B. Mischungen aus Metallhydroxyd, Graphit u. Glycerin, werden 
in einer Strangpresse in geeignete Formen gepreBt u. die entstehenden Bander, Drahte 
oder Rohren in Teile zerschnitten, die in bekannter Weise zu Elektroden yerarbeitet 
werden. Die Prodd. sind sehr liomogen u. daher von erhohter Leistungsfahiglceit. 
(F. P. 674108 Tom 26/4. 1929, ausg. 23/1. 1930. D. Prior. 11/5. 1928.) H eine.

Phónix Róntgenrohrenfabriken Akt.-Ges., Rudolstadt, Thur., lióntgenrohren 
mit Antikathode aus schwer schmelzbarem, JiontgenslraMen absorbierendem Stoff, ins- 
besondere W, die aus einem keulenformigen Korper mit einer Hoklung in Gestalt eines 
stumpfwinkligen, in seinem Winkelschenkel den Antikathodenspiegel enthaltenden 
Kanał besteht, dad. gek., daB die ringformige Stirnflache des Antikathodenkdrpers 
mit einer Umkleidung aus Stoff yon niedriger Ordnungszahl (Be o. dgl.) yersehen 
u. die Austrittsoffnung mit einem Filter aus ebensolchem Stoff verschlossen ist. — 
Der Schutz des AuBenraumes vor Rontgenstrahlen wird olme Schutzkorper in verein- 
fachter Weise erreieht. (D. R. P. 491714 KI. 21 g vom 7/11. 1925, ausg. 12/2.
1930.) H eine.

Erich F. Huth G. m. b. H ., Berlin (Erfinder: Annemarie Katsch, Berlin- 
Lichterfelde), Verfahren zur Herstellung von Gliihkatlioden aus schwer schmelzbaren 
Metallen mit Thoriumoxyduberzug, der durch Oxydieruvg einer Thoriumverbindung, 
z. B. Thoriumnitrat, erhalten wird, dad. gek., daB man mit demKrystall einer krystallin. 
leicht schm. Th-Verb., z. B. Th(N03)4, an dem gliihenden Trager in Ggw. von O entlang 
fśihrt u. hierbei die Verb. zum Schmelzen bringt. — Der die Emission fórdernde tlberzug 
wird so yon yornlierein auf die Oberflache der Kathode gebracht. (D. R. P. 491713  
KI. 21 g Tom 26/2. 1924, ausg. 13/2. 1930.) H eine.

Bernhard Loewe, Deutschland, Elektronen emittierende Kalhnde. Auf dem Heiz- 
faden wird durcli thermochem. Umsetzungen von z. B. BaO u. Si eine schlecht- oder 
niehtleitende Scliicht aufgetragen, dann eine metali. Kathode gleichen Potentials 
u. hierauf erst die akt. Elektronen emittierende M., z. B. Ba. (F. P. 671624 vom 
18/3. 1929, ausg. 16/12. 1929. D. Prior. 19/3. 1928.) H eine.

V. Anorganische Industrie.
Bernhard Neumann und Herbert Jiittner, Zur Schwcfelsdurebitalyse. IV. Die 

sogenannte Arsenrergiflung. (Vgl. C. 1929. I- 1886.) Nach dem fruher (C. 1928. II. 
2324) beschriebenen Verf. untersuclien Vff. den EinfluB von As auf oxyd. u. metali. 
Katalysatoren bei der SOa-Oxydation. Mit As20 5 allein wird eine maximale Umsetzung 
von 54% bei ca. 660° erreieht. Fe20 3 wird durch einen Zusatz von 9,93% As20 5 in 
seiner Wirksamkeit yerbessert, schon bei 562° werden 78,5% Umsetzung erhalten; 
bei Fe20 3 mit 11,52% As20 3 betragt die maximale Umsetzung 81% bei 558°. Die As- 
Oxyde wirken also hier ais Aktiyaforen. Die Wirksamkeit des sehon an sich guten 
Katalysators V20 5 wird durch Zusatz von As20 5 nieht yerandert. Bei Cu3(V04)2 u. 
noch deutlicher "bei Ag3V 04 wirkt As20 5 yergiftend. Ein sehadigender EinfluB auf oxyd. 
Kontakte wird demnaeh erst in Gĝ v. ron Schwermetallen bemerkbar. — Stark ist die
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vergiftende Wrkg. von As20 5 auf Pt-Asbest (Pł : As =  10: 1) bel Tempp. unter 600° 
(oberhalb 600° Verdampfung von As20 3 ?), sie liiBt sich dureh Regeneration mit konz. 
H N03 teilweise wieder aufheben. Ahnlicli verhalt sich metali. As. In beiden Fallen 
wird die maximale Umsetzung (As20 5 82°/o, As 85°/o) bei ca. 560° erreicht. Die Regene
ration gelingt bei As unvollkommener ais bei As20 5. Da in den regenerierten Kontakt- 
massen kein As mehr nachzuweisen ist, schlieBen Vff., daB ungiinstige Veranderung 
(Vergróberung) der Oberflache die unvollstiindige Regeneration vcrursacht. Se-Zusatze 
zu Pt-Asbest wirken ebenfalls vergiftcnd, aber weniger ais As. Metali. Ag verlicrt bei 
Zusatz von A s,05 oder von Ag,AsO,, seine Wirksamkeit prakt. vollstandig. (Ztsclir. 
Elektrochem. 36. 87—96. Febr. 1930. Breslau, Techn. Hoohsch. Inst. f. chem. 
Technol.) R. K. M uller.

A. Mittasch und W. Frankenburger, Die historische Entwicklung und Theorie 
der AmmoniaJcsynthese. (Journ. chem. Education • 6- 2097—2103. Dez. 1929.
Oppau.) LESZYNSKI.

Ernst Blau, Hochdruckkompressoren im Diensle der Ammmiiaksynthese I—II I .  
Es werden einige Konstruktionsdaten fiir Hochdruckkompressoren (wic Fcstsetzung 
der Stufenzahl, Kiihlung, Sclimierung, Antrieb, Kupplung, Materiał fiir Zylinder, 
Kolben u. Stopfbiichsen) kurz besproehen u. neuzeitliche 3- bis 6-stufige Komprcssoren 
( D e r a a g ,  SULZER, Eh r h a r d t u .  SEHMER) u .  Hypcrkompressoren, sowie Sicherheits- 
einrichtungen gegenDruckiiberschreitung, elektrohydraul. Druckregelung u. Sieherheits- 
u. Umlaufvcntilc an Hand vonPhotograpliien u. Zeichnungen beschrieben. (Cliem.-Ztg. 
54. 2—3. 29—30. 66—67. 1930.) " A n d r u s s o w.

S. J. W olikowitsch und I). L. Zirlin, Ozydalion von Ammoniumsulfit und 
Darstełlung von Ammoniumsulfat aus gasformigem Schwefeldiozyd, Ammoniak und 
Wasser. (NH.,)2SO., kann aus (NH.,)2S 03 auf folgenden Wegen dargestellt werden:
1. Dureh Luftoxydation von Sulfitlsgg., die man in mit Silicagel gefiillten Tiirmen 
herabrieseln laBt. Statt mit Silicagel kónnen die Turme mit Quarzit gefiillt werden, 
aber die Oxydation verlauft dann langsamer. 2. Dureh Einw. von Gips auf (NH4)2S 03 
(Herabrieseln der Sulfitlsg. in mit Gipsstiicken gefiillten Tiirmen); das dureh Um
setzung gebildete CaS03 wird dureh Luftoxydation regeneriert. 3. Oxydation der 
Sulfitlsg. dureh Zerstauben; das Verf. ist umstandlich. Giinstigste Oxydationstcmp. 
70°, bei noeh hoherer Temp. wird das Sulfit zersetzt. Die Oxydationsgeschwindigkeit 
nimmt mit steigender Konz. der Sulfitlsg. ab; sie ist bei der gesatt. Lsg. 4,7-mal 
kleiner ais fiir die 13°/0ig. Lsg. KMn04, Cr20 3, V20 5, Se, CuS04, K N 03 u. KC1 sind 
ais Oxydationskatalysatoren ungeeignet. VerhaItnismiiBig am wirksamsten war 
noch CuS04 u. Pyrolusit; K N 03, KC1 u. Cr20 3 waren ohne Wrkg., V20 5 u. Se zeigten 
eine negative Wrkg. 4. In einer 2-mm-Schicht der Luft ausgesetztes, trockenes 
(NH.,)2S03 (20°) war nach 10 Tagen nur zu 12% in Sulfat verwandelt; boi 60—70° 
verlief die Oxydation schneller u. erreichte ihr Maximum (30—35°/o) nach 2—3 Stdn.; 
die weitere Sulfatbldg. verlauft bei dieser Temp. auf Kosten der Sulfitzers. 5. Es 
wurde versucht, (NH.,)2S03-(NH4)2S 04-Gemisehe in festem Zustande unmittelbar 
aus gasfórmigem ŃH3, S 0 2, Luft u. Wasserdampf zu gewinnen. Die Verss. wurden 
unter Anwendung der elektrostat. Methode zur Abscheidung der in Staub- u. Nebel- 
form entstehenden Sulfit-Sulfat-Gemische im COTTRELL-App. durchgefiihrt, wobei 
die bei der elektr. Entladung stattfindende Bldg. von 0 3 fur die Oxydation venvertet 
werden konnte. Die Apparatur hat sich sehr gut bewahrt, das Verf. ist techn. ver- 
wertbar. NH3 u. S 02 lassen sieh restlos aufarbeiten, das staubformige Rk.-Prod. 
wird restlos im COTTRELL-App. niedergeschlagen, es besteht jedoch vorwiegend aus 
Sulfit. Die Oxydation des im COTTRELL-App. gebildeten Sulfits bot groBero Schwierig- 
keiten ais die auf nassem Wege erhaltenen (N'H4)2S 03, sie ist jedoch durchfuhrbar. 
Die bei der nachtraglichen Oxydation des im COTTRELL-App. erhaltenen Gemisches 
bei 60° dureh Zers. gebildeten NH3 u. S 0 2 konnen im Kreislauf dcm App. wieder 
zugefiihrt werden, bis zur restlosen Ausnutzung der beiden Gase. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1323—32. 15/9. 1403—09. 
1/10. 1929.) Sc h o n f e l d.

E. S. Burkser, I, s .  Stockman und A. M. Bauman, Gewinnung von Lithium- 
carbonat aus Lepidolithen in U. S. S. B. Versuchsweise Herst. von Li,COo aus russ. 
^Vidolith (Zus.: K20  6,31%, Na20  2,21%, Li20  1,29%, Cs20  0,29%, Rb20  0,40»/o, 
CaO 0,12%, MgO 0,54%, A120 3 26,35%, MnO 4,36%, Fe20 3 0,7%, S i02 51,5%) nach 
rETERSON ergab befriedigende Resultate. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimi
tscheskoi Promyschlennosti] 6. 1436—38. 1/10. 1929.) S c h o n fe ld .
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H. A. Sloman, Ein neues Verfahren zur Herstellung von reinem Berylliumozyd 
aus Berylliumerzen. Pulyerfdrmiger Beryli u. Natriumsilicofluorid im Verhaltnis 1: 2 
werden in einer Drehtrommel gut gemischt u. allmahlich auf 850° erhitzt, wobei Silicium- 
fluorid sich entwickelt. Das sich ergebende Prod., das eine Mischung yon Be-, Al- 
u. anderen Metallfluoriden u. prakt. frci von S i02 ist, wird mit h. W. ausgelaugt, durch 
Abfiltriercn der groBtc Teil des A1F3 entfernt u. die FI. in emaillierten Pfannen so weit wie 
moglich konzentriert. Dann wird im UberschuB konz. rohe H2S04 zugesetzt u. das 
Ganze gekocht, bis allcr HF entfernt ist. Beim Abkiihlen, Verdunnen mit W. u. weiterem 
Kochen entsteht eine Lsg. von wasserhaltigen Sulfaten, die filtriert wird, wobei Ca, 
Ba u. Sr zuruckbleiben. Dio Lsg. wird mit H20 2 bei starkem Ruhren yollkommen 
oxydiert. dieser FI. wdrd abgczogen, durch Zusatz yon iiberschussigem rohen NH3 
Hydroxydc ausgefallt, abfiltriert u. Teile dieses rohen Hydroxydes zum Rest der ur- 
spriinglichen FI. unter starkem Ruhren zugegeben. Sobald der Sattigungspunkt 
erreicht ist, wird der gróBte Teil der Verunreinigungen aus der Lsg. ausgeschieden. 
Zur Sichcrheit gibt man in diesem Augenblick noch ctwas H20 2 zu. Die FI. wird dann 
filtriert, der Nd. mit yerd. H2S 04 gewaschen, u. dann zur Konzentrieranlage ubergefiihrt. 
Es handelt sich in diesem Falle um einen Kreislauf der FI. iiber eine grofie proose 
Oberflache, durch dereń Poren warme Luft gedruckt wird. Die FI. ist nun nicht langer 
mit Berylliumoxyd gesattigt. Mit weiterem rohem Hydroxyd wird diese Lsg. dann 
gesatt., so daB die letzten Spuren Verunreinigungen ausfallen. Die endgiiltige Reinigung 
der gesatt. bas. Berylliumsulfatlsg. geschieht durch Einleiten yon H2S. Die FI. wird 
dann mit der 6—8-fachenMenge W.yerd., wobci einNd. vonBerylliumhydroxyd entsteht. 
Der Nd. wird nach dcm Abfiltrieren mit k. dest. W. von Alkalisalzen freigewaschen, 
aber 10% S 03 bleiben zuriick. Eine reduzierende Róstung mit Kolilensehwarz bei 
700° yerringert den S03-Geh. auf etwa 0,2%, u. das Oxyd bleibt in Sauren 1. Aus
1 kg Hydroxyd entstehen so 350 g BeO mit 86,42% u. 0,10% Na20, 0,10% F. (Journ. 
Soe. chem. Ind. 48. Transact 309—16. 18/10. 1929. National Physical Lab.) WlLKE.

Walter Weber, Dusseldorf, und Max Jacobi, Benrath a. Rh., Verfahren zum 
jReinigen von Chemikalien, die zur Herstellung von aktivem Sauerstoff dienen sollen 
(A. P. 1 7 2 2  871 yom 7/9. 1927, ausg. 30/7. 1929. D. Prior. 24/12. 1926. — C. 1928.
I. 1691 [E. P. 282 302].) H o r n.

Kali-Forschungsanstalt G. m. b. H ., Deutschland, Herstellung von wasser- 
freien oder wasserarmen Sulfaten. Die in der Hitze mit den entsprechenden Sulfaten 
gesatt. wss. Lsgg. werden unter Druck bis auf etwa 200° weiter erhitzt. Hierbei scheidet 
sich Sulfat yon geringerem W.-Geh. ab. Die Trennung des abgeschiedenen Salzes 
von der Lauge geschieht ebenfalls unter Druck. Zur Behandlung nach diesem Verf. 
eignen Sieli: MgS04, CuS04, FeS04, N iS04, CoS04, MnS04 u. a. (F. P. 675 272 yom 
16/5. 1929, ausg. 7/2. 1930. D. Priorr. 31/1. u. 15/3. 1929.) D r e w s .

E. L. Rinnian,' Djursholm, Schweden, Ammoniak aus Ammonsalzlosungen. Die 
Lsgg. werden mit Aluminiumsilicat gekocht, z. B. mit Portlandzement. (Schwed. P. 
62 307 vom 25/11. 1924, ausg. 1/2. 1927.) K uhling.

L’Air Liąuide, Soeiete Anonyme pour 1’Źtude et l’Exploitation des Procedes 
Georges ciaude, Paris, Gcwinnung von Krypton und Xenon. Die bei der Verfliissigung 
u. Rektifikation von Luft entstehende an 0 2 angereicherte FI., die Kr u. X  enthalt, 
wird der Verdanipfung u. gleichzeitigen Rektifikation unterworfen, wobei man die 
entweichenden Gase mit dieser gleichen FI. wascht. (F. P. 675129 yom 8/10. 1928, 
ausg. 6/2. 1930.) D r e w s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., tlberfiihrung von Plwsplwr-
ozycldorid in Pliospliortri- bzw. -pentacldorid, 1. dad. gek., daB man POCI mit CO bzw. 
mit CO u. Cl2 bei Tempp. oberhalb 400° in Ggw. yon Holzkohle oder akt, Kohle 
reagieren laBt. 2. dad. gek., daB man bei Herst. yon PC15 anstatt eines Gemisches 
yon CO u. Cl2 COCl2 benutzt. (D. R. P. 492 061 KI. 12i yom 20/6. 1928, ausg. 15/2.
1930.) D r e w s.

Julius Kersten, Bensheim a. d. BergstraBe, Herstellung von Phosphorsaure nach 
D. R. P. 479827, dad. gek., daB den Roliphosphaten ein Stoff, wie z. B. S i02, bei- 
gemischt wird, der das zunachst entstehende CaCl, in eine schwer schmelzbare Verb. 
uberfuhrt. (D. R. P. 491387  KI. 12i yom 4/9."l926, ausg. 10/2.1930. Zus. zu
D. R. P. 479827; C. 1929. II. 2592.) D r e w s .

W illi Schroder, Berlin, Erzeugung von Phosphorsaure und Zementen bzw. H3P 0 4 
u. nutzbaren Riickstanden, dad. gek., daB aus den Rohstoffen geformte Brikette in
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Etagen-, Kammer-, Ring- oder ahnlichen Ófen reduzierend erhitzt werden. — Ais 
Rohstoffe werden yorzugsweise Gemische von Rohphosphaten, Bauxit u. Kobie yer- 
wendet. (D. R. P. 490 803 KI. 80c yom 29/6. 1928, ausg. 3/2. 1930. K u hl in g.

Kurt Lindner, Oranienburg b. Berlin, Herstellung hoclwoluminóser Kieselsdure, 
dad. gek., daB Alkalisilicate in Ggw. eines aus geeigneten F-Verbb. gewonnenen S i02- 
Schlammes ais Substrat durch anorgan. oder organ. Saure zers. werden u. der ent- 
standene Schlamm in bekannter Weise gewaschen, getrocknet u. gemahlen wird. 
(D. R. P. 491 388 KI. 121 vom 22/12. 1925, ausg. 12/2. 1930.) D r e w s.

Verein fiir chemische und m etallurgische Produktion, Aussig a. E., Wieder- 
belebung erschdpfter, pulrerformiger Entfarbtingslcohlen gemiiB D. R. P. 478311, dad- 
gek., daB die Kohlenpulyer im Falle ungeniigender eigener Bindefabigkeit unter Zusatz 
eines Bindemittels von solclier Menge u. Beschaffenlieit mechan. geformt werden, 
daB sie nach dem Gliihen beim Zusammenbrmgen mit Fil. wieder zu Pulver zerfallen. 
(D. R. P. 491 971 KI. 12i yom 6/2. 1929, ausg. 15/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 478311;
C. 1929. II. 1448.) D r e w s.

Kali-Forschungsanstalt G. m. b. H ., Deutschland, Herstellung von Kalium- 
nitrat. Eine an K N 03, A1C13 u. A1(N03)3 bei 0° gesatt. wss. Lsg. wird soweit eingedampft, 
daB sich beim Abkuhlen auf 20° festes A1C13- 6 H 20  abscheidet, das entfernt wird. Die 
crlialtene Mutterlauge wird mit dem abgeschiedenen A1C13 • 6 H 20  aąuiyalenten Mengen 
KC1 u. A1(N03)3 versetzt, durch Zugabe von W. die yor der Verdampfung bestehenden 
Konz.-Verhaltnisse wiederhergesteUt u. bei 0° unter Abscheidung yon K N 03 zur 
Krystallisation gebracht, wobei die ais Ausgangslsg. dienende, an 3 Salzen gesatt. Lsg. 
wieder hergestellt wird. Man kann auch bei im wesentlichen gleichbleibender Temp. 
arbeiten, wenn man einerseits das K N 03 durch Zugabe yon KC1 bei gleichzeitiger 
Siittigung der Lsg. an KC1, KNOa u. A1C13 fallt u. andererseits die so erhaltene Lsg. 
durch Zusatz von A1(N03)3 unter Fiillung des bei der Konversion gebildeten A1C13 
in eine an A1(N03)3 u. K N 03 gesatt. Lsg. iiberfuhrt, die erneut, nach Zugabe von KC1, 
zur Fiillung von K N 03 dient. Statt des A1(N03)3 kónnen auch A120 3 u. H N 03 bzw. 
nitrose Gase Verwendung finden. (F. P. 675 2 0 i vom 15/5. 1929, ausg. 7/2. 1930.
D. Priorr. 3/12. 1928, 31/1. u. 17/4. 1929.) D r e w s .

Kali-Forschungsanstalt G. m. b. H ., Deutschland, Herstellung von Kaliumnitral. 
Eine an H N 03 reiche Lsg. wird bei gewólinlicher oder erhóhter Temp. mit KC1 in solcher 
Menge yersetzt, daB bei gewóhnlieher Temp. nur K N 03 abgeschieden wird u. an- 
nahernde Siittigung an KC1 besteht. Die saure Lsg. wird nun durch Einw. yon nitrosen 
Gasen u. Luft in einer Absorptionsanlage wieder auf die zur Bldg. von K N 03 aus KC1 
geeignete erste Konz. gebracht; dabei entweicht NOC1. Die bei der Rk., besonders 
bei erhóhter Temp., auftretenden Gase werden zu den nitrosen Gasen geleitet. Das 
NOC1 wird durch Kalk, Fe oder FeCl2 in Stickoxyde u. Cl2 zerlcgt; letzteres wird ent
fernt u. die Stickoxyde den nitrosen Gasen zwecks Anreicherung zugeleitet. Gegebenen- 
falls kann man das NOC1 yon den inerten Gasen durch Silicagel, akt. Kohle, FeCl3 
u. dgl. trennen. (F. P. 674646 yom 6/5. 1929, ausg. 30/1. 1930. D. Prior. 11/2. 
1929.) D r e w s .

Societe d’fitudes Chimiq.ues pour l ’Industrie, Schweiz, Herstellung von Kalium- 
phosphat aus Ferrophosphor. Man laBt Fe4P bei Anwesenheit von Red.-Mitteln, wie 
C oder CO, mit Alkalisulfaten bei Sinterungstemp. reagieren:

2 Fe,P +  3 Na2SO., — 2 Na3PO., +  3 FeS +  4 FeO +  Fe .
Das Alkalisulfat \ńrd ausgelaugt. (F. P. 675013 yom 14/5. 1929, ausg. 5/2. 1930. 
Schwz. Prior. 24/7. 1928.) D r e w s .

Kali-Chemie Aktiengesellschaft, Berlin, Herstellung von Natriumsulfid u. dgl. 
Stoffe in bestimmter Form und Grupę, dad. gek., daB man auf den zu behandelnden Ober- 
flachen hauchdunne Schicliten hochyiscoser Mineralóle (Zyhnder-, Kompressoróle) 
so erzeugt, indem man die Ole in leicht yerdampfenden Fil. lóst. Je nach Bedarf werden 
20, 10,5, auch 1%’g. Lsgg. yerwendet. (Ung. P. 97 867 yom 26/4. 1928, ausg. 15/7. 
1929. D. Prior. 10/2. 1928. H . Zus. zu Ung. P. 89815.) G. K onig.

Cosmic Arts Inc., New York (Erfinder: A. Lambert), Verfahren zum Verarbeiten
von Soda und anderen natriumhaltigen Salzen. (Schwd. P. 62 253 vom 10/6. 1924, ausg.
4/1. 1927. Belg. Prior. 12/6. 1923. — C. 1926. I. 1692 [Can. P. 249 255].) H o r n .

Metallbank und Metallurgische Ges. A.-G., Frankfurt a. M., Yerjahren zur 
Herstellung von Łithimncarbonat und Kaliumsulfat. (Schwd. P. 62 256 yom 6/4. 1926, 
ausg. 4/1. 1927. D. Prior. 29/5. 1925. — C. 1927. I. 3125 [A. P. 1 623 513].) H o r n .
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A. Carughi und C.|Paoloni, Italien, CMorkalk. (E. P. 317 716 vom 15/5. 1928, 
Auszug veroff. 1C/10. 1929. — C. 1929. I. 2G82 [F. P. 654 149].) H o r n .

Paul Baud, Frankreich, Oleickzeiłige Gewinnung von Calcuimcarbonat und 
Ammoniumchlorid. In eine 25% CaCI2 enthaltende wss. Lsg. leitet man bei ca. 60° 
u. geringem Oberdruck C02 u. iiberschussiges NH3 ein. (F. P. 673 321 vom 27/7.
1928, ausg. 14/1. 1930.) D r e w s .

Sachtleben Akt.-Ges. fiir Bergbau und Chemische Industrie, Deutschland,
Reinigung von Schwerspat. Das gemahlene oder stiickige BaSO,, wird boi Tempp. 
von 1300—1350° einer oxydierenden oder reduzierenden Rostung unterworfen u. 
danach mit W. behandolt; die metali. Verunreinigungen werden hierbei durch ge- 
bildctes BaS ausgefallt. Das Endprod. wird noch mit konz. 11,80., behandelt. Statt 
mit W. kann auch mit verd. BaS-Lsg. gewaschen werden. (F. P. 672 833 vom 8/4.
1929, ausg. 7/1. 1930. D. Prior. 30/7. 1928.) D r e w s .

K ali-Forschungsanstalt G. m. b .H ., Deutschland, Herstellung von Magnesia.
Wss. Lsgg. von Kieserit oder anderen Mg-Salzen werden mit NH3-Gas behandelt, 
so daB Mg(OH)2 u. Ammonsalzc entstelien. Die in dem ausgefallten Mg(OH)2 etwa 
noch enthaltenen unzers. aus dem Rohmaterial herruhrenden Beimengungen, wie 
Anhydrit, werden durch Flotation unter Verwendung der Mutterlauge abgetrennt. 
Das reine Mg(OH)2 dient zur Herst. der Magnesia. (F. P. 674 645 vom 6/5. 1929, ausg. 
30/1. 1930. D. Prior. 12/1. 1929.) D r e w s .

Paul-Louis-Joseph Miguet und Marcel-Paul Perron, Frankreich, Hersłellung 
von kiiiistlichem zur Gewinnung von Tonerde geeignetem Bauxit. Zur unmittelbaren 
Herst. von reiner Tonerde ungeeignete Prodd., wic Kaolin, Ton u. dgl., werden im 
elektr. Ofen mit Kohle u. Eisensclilacke behandelt. Das Endprod. soli nur soviel S i02 
enthalten, ais der Herst. reiner Tonerde nach dem Verf. von Ba y e r nicht abtraglich 
ist. (F. P. 675 084 vom 29/9. 1928, ausg. 5/2. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Massen aus Metalloxyden. 
Porose MM. aus Metalloxyden, die sich besonders fiir Filterplatten, Diaphragmcn, 
Elektrodenmaterial u. fiir Kontaktmassen eignen, werden erhalten, indem gepulverte 
Metalloxyde mit einem oder mehreren Metallen gemischt u. in nichtreduzierenden 
Atmospharen erhitzt werden. Hierzu konnen C02 oder W.-Dampf yerwendet werden. 
Auch oxydierende Gase konnen zugegen sein. Hohere Oxyde konnen zu niederen 
reduziert werden, indem sie Sauerstoff an die Metalle abgeben. Es ist die Herst. von 
Fe.jO., aus diesem u. metali. Eisen besohrieben. Ein Metallnctz, z. B. aus Nickel, kann 
in die M. vor der Erhitzung eingebettet werden. Auch die Herst. yon Oxyden von 
Cu, Cr, Cd u. Mn kann nach diesem Verf. geschehen. (E. P. 321 394 yom 29/5. 1928, 
ausg. 5/12. 1929.) H o r n .

Georges Marie Joseph Cloppet, Frankreich, Herstellung von Schwarzem Kupfer- 
oxyd. Es wird zuniichst auf elektrolyt. Wege aus Alkalichlorid unter Verwendung 
einer Cu-Anode rotes Cu20  hergestellt, welches durch Erhitzen an der Luft in saurel. 
CuO ubergefiihrt wird. Letzteres dient zur Herst. von Sulfaten, Acetaten u. anderen 
Cu-Salzen. (F. P. 667691 yom 20/4. 192S, ausg. 19/10. 1929.) D r e w s .

Chester H. Braselton, Toledo, Ohio, Herstellung von Bleioxyd. Pb wird bei 
hoher Temp. zerpulvert u. mit erhitztem, 0 3 entlialtenden O, zur Rk. gebracht. Man 
kann auch gesehmolzenes Pb in einer Atmospliare yon erhitztem 0 2 u. 0 3 zerstauben. 
(A. P. 17 2 8  388 vom 29/6. 1920, ausg. 17/9. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cliromaten 
unter gleichzeitiger Gewinnung von Aluminiumozyd. (Holi. P. 21117 yom 10/5. 1927, 
ausg. 16/12. 1929. D. Prior. 1/7. 1926. — C. 1927. II. 1998 [E. P. 273 666].) D r e w s .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochem ische Industrie G. m. b. 
H., Miinchen (Erfinder: Felix  Kaufler und Franz Xaver Schwaebel), Herstellung 
von Mercurosalzen durch Umsetzung von metali. Hg mit sauren Fe-Salzlsgg., dad. gek., 
daB das Rk.-Gemisch mit 0 2 oder 0,-haltigen Gasen in der Hitze, gegebenenfalls 
unter Druck, behandelt wird. (D. R. P. 490 561 KI. 12 n yom 27/9. 1927, ausg. 
30/1. 1930.) D r e w s .

National Vulcanized Fibrę Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: James L. 
Mc.Clellan, Kennett Square, Pennsylyanien, Reinigen von ZinkcMoridlósungen. Zur 
Herst. von Vulkanfiber yerwendetc salzsaure ZnCl2-Lsgg. werden von schadlichen 
Verunreinigungen, wie NH4C1, FeCl3, Ca Cl, u. a., befreit, indem man ein 1. Ki tri t zu- 
setzt u. zum Sieden erhitzt. Das entstandene NH4N 0 2 zerfallt hierbei in N2 u. H20 , 
Eisensalze werden ais Oxyde ausgefallt, organ. Subśtanzen werden oxvdiert usw.
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Dieses Verf. eignct sioh besonders zum Regenerieren schon gebrauohter ZnCla-Lsgg. 
(A. P. 1744  981 vom 13/4. 1927, ausg. 28/1. 1930.) D r e w s.

Conway von Girsewald und Hans Neumark, Frankfurt a. M., HersteUung von 
icasse rfreiem Z i nJccMorid. (A. P. 1743  740 vom  27 /3 .1 9 2 8 , ausg. 14/1. 1930. D . P rio r. 
9/4. 1927. —  C. 1928. II. 281 [E . P .  288 253].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasserfreien 
nicht fliichtigen Ghloriden durch Einwirkung von Chlor und Kohle auf Oxyde. Der dem 
festen Ausgangsmaterial beigemisehte indifferente Korper wird in solcher Menge 
angewendet, daB trotz der Vorwarmung des zutretenden Cl die Schmelztemp. des 
Chlorides nicht erreicht wird. Zudem ist der Zusatz von solcher Form, daB er sieli 
nach beendeter Rk. leiclit u. vollkommen vom Endprod. der Rk., d. h. vom Clilorid, 
trennen laBt. Ais indifferenter Stoff dient Koks, Graphit, Elektrodenkohle u. dgl. 
(Hierzu vgl. F. P. 645 335; C. 1929. I. 1039.) (Oe. P. 115 773 vom 28/4. 1927, ausg. 
10/1. 1930. D. Prior. 10/7. 1926.) D r e w s .

Arizona Minerals Corp., Yuma, Arizona, iibert. von: Frederick K. Lindsay, 
Minneapolis, Minnesota, Herstellung basenaustauschender Stoffe. Man stellt zunachst 
aus Lsgg. von Na2Si03 u. Al(ONa)n ein Gel her, in das man vor dem Erstarren feste 
inerte Substanzen, wie z. B. Quarzsand, Seesand u. dgl., einriihrt. Das getrocknete 
Prod. wird zerldeinert. Es bildet eine feste porige M., die bei ihrer Verwendung in 
zur W.-Reinigung bestimmten Filtern nicht zusammenfallt. (A. P. 1 7 4 4 7 0 3  vom 
19/2. 1925, ausg. 21/1. 1930.) D r e w s .

Robert O. Boykin, Los Angeles, Californien, Mittel zum Reinigen von Olen. 
Fullererde wird getrocknet, gesiebt u. mit W. zu einer Pastę angeriihrt, die durch eine 
mit vielen Lochern versehene Fe-Platte in den h. Trockenraum der Vorr. hineingepreBt 
wird. Beim Austritt aus dem Trockenraum werden die PreBstrange zerkleinert. Der 
Durchmesser der Teilchen soli ca. */,., Zoll betragen, wahrend ihre Lange verschieden 
sein kann. (A. P. 17 4 4  610 vom 30/4. 1924, ausg. 21/1. 1930.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Pilkington Bros. Ltd., Liverpool, und D. V. Phelps, London, Glaser. Der 

Neigung von fiir ultraviolette Strahlen durclilassigen Glasern, ihre Duchliissigkeit 
fiir diese Strahlen zu yerlieren, wird dadurch begegnet, daB die Ansatze unter oxy- 
dierenden Bedingungen geschmolzen werden oder daB ihnen ein Oxydationsmittel, 
wieKNO,, zugesetzt wird. (E. P. 320 9 0 4 yom 25/7. 1928, ausg. 21/11. 1929.) K u h l .

Chance Bros. & Co., Ltd. und C. E. Gould, West Smethwick, England, Glaser. 
Die Glaser enthalten auBer den iiblichen Bestandteilen von Fensterglas kleine Mengen 
einer bcliebigen Verb. des Cr u. von V20 5. Sic sind fur Lichtstrahlen von weniger 
ais 3800 A. undurchlassig. (E. P. 316 464 vom 8/9. 1928, ausg. 22/8. 1929.) K u h l .

Societe des Usines Cliimiąues Rhone-Poulenc, Paris, Cellulosederivatfolie zum 
Ve.rbinden durchsichtiger Platten. Man crweicht die z. B. Celluloseacetatfolie durch 
Eintauchen in eine plastifizierend wirkende FI. (Benzylalkoliol, allein oder im Gemisch 
mit Triacetin) u. verbindet die Folie mit dem Glas. Die Luft kann vor dem Eintauchen 
der Folie aus ihr entfernt werden. (E. P. 316 955 vom 6/8. 1929, Auszug veroff. 2/10. 
1929. Prior. 3/8. 1928.) E n g e ro f f.

Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir elektrisclie Gliihlampen m. b. H ., Berlin, 
Keramische, in fliissigem Zustande formbare Schmelzen, erhalten durch Verschmelzen 
von leicht schmelzbaren Silicaten, z. B. Phonolit mit ĆaF2 u. a. F-Verbb. (Poln. P. 
10144 Tom 7/11. 1927,, ausg. 10/8. 1929. D. Prior. 26/11. 1926.) Sc h o n f e l d.

Hugo Ackermann, Godesberg, W illielm  Laugenheim und Hermann Knuth, 
Bonn, Hitzebestandige Massen. Gemahlene Ziegel- u. dgl. -abfiille, Korund, Zr02 o. dgl. 
werden mit Ton, der mittels Alkalilsgg. verflussigt worden ist, zu einer nicht gieB- 
baren M. gemischt, die Misehungen auf mechan. Wege geformt, getrocknet u. gebrannt. 
(A. P. 1744351 vom 17/6. 1926, ausg. 21/1. 1930. D. Prior. 22/6. 1925.) K uhl in g.

Silica Products Co., Los Angeles, iibert. von: Roy Cross, Kansas City, V. St. A.,
II asserdichte Mortelmassen. Zement, ein minerał. Fiillstoff, gepulvertes u. gegebenen- 
falls in kolloide Dispersion gebrachtes Bitumen u. gegebenenfalls Ton werden gemischt, 
geformt u. bis zum Schmelzen des Bitumens erhitzt. (A. P 1 7 4 4  869 vom 20/4. 1925, 
ausg. 28/1. 1930.) K uhling.

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: Jacob F. Faber, 
Inglewood, und Maryin L. Chappell, Los Angeles, V. St. A., Strafienbaustoff. Von
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Bzn., Lcuchtpetroleum u. Gasól durch Dest. bcfreitcs asphalt. Mineraldl wird mit dem 
bei der Mineralólrcinigung entfallenden Saureschlamm gemischt u. die leichter sd. 
Anteile bei 250—300° im hohen Vakuum u. gegebenenfalls unter Durohleiten von 
Dampf abdest. (A. P. 1745 155 vom 20/12. 1926, ausg. 28/1. 1930.) K u hl in g.

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
Tsutomu Sboji und Eizaburo Suzuki, Uber die Anderung des Gehalts der Super- 

phosphate an wasserloslicher Phosphorsdure beim La/jem im Haufen. I. Nach Vff. tritt 
bei gewissen Phosphaten eine Verminderung des wasserl. Anteils beim Lagern im 
Haufen auf ais Folgę zu hoher Temp. (Tabellen im Original). (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 32. 272B— 74B. Okt. 1929. Research Labor., Day Nihon Jiuzo 
Hiryo K. K.) L. W olf.

F. H. Hesselink van Suchtelen, Energetik und Mikrobiologie des Bodens. III. 
Anwendung von biophysikal. Untersuchungsmethoden, die ausfiihrlich beschrieben 
werden. Durch genauc Messung der Temp., Konstanthaltung der AuBentemp. u. die 
Kenntnis der spezif. Warme des Bodens, sowie der therm. Werte der GefaBe bei An
wendung des Spiegelderivators (Tangentenmethode) gelang die Konstruktion der Warme- 
produktions-Zeitkurvo aus der Temp.-Zeitkurve. Dabei zeigte sich, daB maximale 
Warmeproduktion u. maximale Temp.-Steigerung in den GefaBen zeitlich nicht iiber- 
einstimmten, u. daB der Abfall der Warmeproduktion viel starker ist, ais die Temp.- 
Kurve erwarten laBt. Beim Fiillen der Flasche wurden die Bodenorganismen zu er- 
hóliter Tatigkeit angeregt, Zufuhr von 0 2. Durch mathemat. Dberlegungen wurde die 
Genauigkeit der Verss. zu 3,5% der endgultigen Warmeproduktion nach einer ge
wissen Versuchszeit (70 Stdn.) festgelegt. Die durch 1. Boden bei 23,3° maximal stiind- 
lich erzeugte Warme betrug fur 4 verschiedene Bodensorten 3,25—5,94 Grammcalorien. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 79. 108— 23. 2/10. 1929. Miinchen, Techn. Hoch- 
scliule.) Groszfeld.

Benjamin D. W ilson, Austausclibares Galcium und Kalium in Boden, die durcli 
Pflanzenanbau und Dungung bceinflufit waren. Es wurden Boden mittels Elektro- 
dialyse auf Calcium u. Kalium untersucht, die 15 Jahre lang mit 4-jiihriger Frucht- 
folge (mit Futtergemenge, Thimotegras, Gerste u. Klee) bebaut worden waren. Sie 
waren in eiserne Zylinder gefullt u. wralirend der ganzen Zeit naturliclien Witterungs- 
Tcrhaltnissen ausgesetzt. Die Bodenproben wurden mit Kalk, mit Mineraldiingern 
oder mit beiden behandelt; einige GefaBe blieben ungedlingt. Kalkzugabe vermehrte 
in einigen Fallen das austauschbare Ca. Eine Beziehung zwischen dem zugefugten 
u. dem ausgetauschten Kalk konnte nicht gefunden werden. Am SchluB des Ex- 
periments enthielteę. die Boden auBer Ca wenig austauschbare Kationen. Wahrend 
der Versuchszeit wurden austauschbares K u. Ca der unbehandelten Boden verringert. 
(Soil Science 29. 91— 100. Febr. 1930. Cornell Univ.) W i u k e l m a n n.

Pauli Tuorila, Wirkung der Calciumcarbcmat- und Schtcefelsaurezugaben auf die 
Acidilat von terschiedenen Torfarlen. Beinahe in allen Fallen war die Zunahme des 
Ph (Ordinate) den zugesetzten CaC03-Mengen (Abszisse) annahernd proportional, 
solange pa nicht iiber 6,5 stieg. Die Neigung der Geraden gegen die Abszissenaehse 
war durchschnittlich bei den Torfarten (auBer S- fuscum) annahernd gleich. Durch 
Zugabe yon 10 kg CaC03 auf 1000 kg lufttrocknen Torf stieg ph um 0,45—0,98, im 
Mittel um 0,71, bei S. fuscum um 0,42—0,56, im Mittel 0,49. Die pn-Zunahmen/Torf- 
menge waren bei den unhumifizierten Torfproben durchschnittlich gleich den bei den 
humifizierten; der Aschengeh. stand in keiner Beziehung dazu. Die Kalkzustands- 
zahlcn der Torfe andern sich nicht parallel mit den pn-Zahlen. Bei humifizierten, 
mehr zusammengedriiekten Torfen ist fiir 1 ha bis 20 cm Tiefe durchweg mehr CaO 
zuzufiigen ais bei unhumifizierten. Durch Zusatz von 1000 kg CaC03/ha steigt ph urn
0,046—0,256, im Mittel um 0,129, fur % der Torfproben um 0,08—0,15. Dann wird 
an Zahlenreihen die Wrkg. von HnS04-Gaben auf die Aciditat gezeigt u. dereń prakt. 
Bedeutung erortert. — Die pn-Bestst. wurden in dichten breiartigen Suspensionen 
aus Torf u. W. mit der Chinhydronelektrode ausgefuhrt, bei Yerd. mit W. auf das 
Vierfache stieg pa gewóhnlich um 0,2—0,3. Ais Neutralisator diente CaC03-Pulver, 
nicht Ca(OH)2-Lauge. NaOH u. Na2C03 vermindem die Aciditat der Torfproben viel 
starker ais CaC03 u. Ca(0H)2-CaC03 mirde schon in 5 Tagen in den Torfsuspensionen 
vollig gel., wenn pH nicht uber 6,0 lag. — Die Beziehimgen zwischen Rk. u. Pflanzen-
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wachstum werden teils auch an Hand eigener Verss. erórtert. (Fińska Mosskultur- 
foreningen Vetenskapliga Skrifter 1928. Nr. 8. 69 Seiten Sep.) GROSZFELD.

Jar. Soućek, Ein Vers-uch zur Beslimmung des Wirkungswertes der Bodenna.hr- 
słoffe in verschieden tiefen Bodenschichten. Vf. gibt die Nahrstoffe in besonders kon- 
struierten VegetationsgefaBen einmal in die obere u. einmal in die untere Halfte. Ver- 
suchspfłanze: Hafer. Yon den Nahrstoffen der unteren Sckichten kommt am moisten 
der Stickstoff zur Geltung u. am wenigsten das Kali. Vf. warnt vor 'Oberschatzung 
der Bedeutung tieferer Bodenschichten. (Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Republ. 54. 
284—88. 21/2. 1930.) Tr e n e l.

O. Lemmermann, Ober die heutigen Laboratoriumsmetlwden zur Beslimmung 
des Diingungsbedurfnisses der Boden. (Vgl. C. 1930. I. 1996.) Krit. Besprechung des 
Feldvers., des GefiiByers. nach W a g n e r, M itscherlich, W iessmann, der Keim- 
pflanzenmethode nach N eijbaUER u. von chem. Lósungsmothoden. Bakteriolog. 
Methoden werden kurz erwśihnt. Vf. stellt Vorteile u. Nacht-eile der yerschiedenen 
Methoden einander gegeniiber u. gibt den Methoden mit chem. Lósungsmm. ais Er- 
ganzung des Feldyers. den Vorzug. (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung Abt. B 9. 1— 17. 
Jan. 1930. Berlin, Landw'. Hochschule.) Tr e n e l.

Phosphates et Superphosphates de Tebbaka, Frankreich, Dungemittel. CaC03 
enthaltende Rohpliosphate w'erden sehr fein gemahlen u. bis zur yollstandigen Um- 
wandlung des CaC03 in CaO gegliiht. Die Erzeugnisse sind an assimilierbarer H3P 0 4 
angereichert u. gut streubar. (F. P. 672706 vom 19/7. 1928, ausg. 6/1. 1930.) K u h l .

Max Rauch, Berlin, Herstelhmg eines Phosphates zu Diingezwecken, dad. gek., 
daB organ. EiweiBstoffe oder eiweiBiihnlicke Stoffe, z. B. Pepton oder peptonhaltige 
Korper mittels HC1 oder H3P 0 4 aufgeschlossen u. vor, wahrend oder nach dem Auf- 
schluB mit anorgan. Stoffen, z. B. Kali, Phosphat, N2, vermischt, dann nach Beliebcn 
durch NH3 oder almlich wirkende stickstoffhaltige Basen abgestumpft u. getrocknet 
werden. — Die Erzeugnisse sind besonders zur Dungung yon Gemusobodcn oder 
Teichcn geeignet. (D. R. P. 491092 KI. 16 vom 20/8. 1926, ausg. 10/2. 1930.) K u h l .

L’Azote Franęais, Frankreich, Nieht hygroskopischer Mischdmiger. Rohphosphate 
werden mit H N03 von 36—40° Be aufgeschlossen, in weleher (NH4)2S 04 gel. ist. Die 
Erzeugnisse bedurfen keines oder eines nur geringen Troeknens u. konnen noch mit 
wasserbindenden Salzen, wie N a,S04 oder K2S 04 yermischt werden. (F. P. 673 053 
vom 13/4. 1929, ausg. 10/1. 1930.) K uhling.

Gustav Hilger, Gleiwitz, Aus mehreren Azotierófen bestehendes OJensysle7n zur 
Ilerstellung von Kalkstickstoff, dad. gek., daB die einzelnen von Warmespeichern um- 
gebonen Azotierkammern jedes Ofens auBer einer allen Azotierkorpern gemeinsamen 
mittleren Wiirmeąuelle an ihrem Umfang eine beliebige Anzahl von Warmequellen 
besitzen, dereń strahlende Wiirme die gegeniiberliegenden Stellen der Azotierkorper, 
welche bis zur oder nahe an die Azotierung erwarmt sind, zusatzlich derart erwarmt, 
daB an diesen Stellen die Ziindung yor sieli geht, wahrend die Rk. der zwischen den 
Heiząuellen liegenden Stellen der Azotierkorper yerzogert wird, so daB der N2 an diesen 
Stellen leichten Zutritt in den Azotierkorper bat. — Es konnen sehr groBe Azotier- 
kórper in derselben Zeit azotiert werden, welche bisher zur Azotierung wesentlich 
kleinerer Azotierkorper notig war. (D. R. P. 491875 KI. 12k yom 14/2. 1929, ausg. 
15/2. 1930;) K uhling.

Chemisclie Fabrik Ludwig Meyer, Mainz, Saatgulgasbeize, gek. durch die Ver- 
wondung yon Br in Mischung mit anderen gasformigen Fungiziden. —• Z. B. wird die 
Tiefenwrkg. y0n HCl u. 0I120  durch die Zugabe von Br erhoht. (D. R. P. 483 345 
KI. 451 vom 1/1. 1926, ausg. 30/9. 1929.) Sa r r e.

J. Bodnar und A. Terenyi, Budapest, Beliandeln des Saałgules mit Kwpferverbin- 
dungen, dad. gek., daB man die in W. unl. Cu-Verbb. folgender Sauren ais Beizmittel 
yerwendet: Arsen-, Phosphor-, Halogenwasserstoff-, Wolfram- u. ICieselsaure. Die Verbb. 
naben nieht nur selir gute fungicide Wrkg., sondem einige derselben wirken auf die 
Keimung direkt stimulierend. (Ung. P. 97 883 vom 30/8. 1926, ausg. 15/7. 
1929;) „ _ G. KONIG.

Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilhelm  Bonrath, 
Vyillielm Schepss und Frauz Heckmanns, Leverkusen), Mittel von fungizider, bakteri- 
2i\der und insektizider Wirkung, dad. gek., daB die gemśiB D. R. P. 415652 (C. 1925.
11. loo8) erhalthchen arsenigsauren Salze yon Farbbasen in einem organ. Losungsm. 
gel. werden, gegebenenfalls unter Zusatz von Emulgierungsmitteln u. mit oder ohne
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Zusatz anderer geeigneter Stoffe. (D. R. P. 485 060 KI. 451 vom 1/5. 1927, ausg. 
25/10. 1929.) Sa u r e.

C. P. Boehringer & Sohne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof (Erfinder: Albert 
Rothmann, Heidelberg, und Helm ut Stein, Mannheim-Kafertal, M iłłel zur Bekdmpfung 
pflanzliclier und tierisclier ScMdlinge unter Verwendung von Xantlwgenverbb., gek. 
dureh die Verwendung yon Bisalkylxanthogenen oder dereń Alkylsubstitutionsprodd. — 
Z. B. yerwendet man Bisdthyl-, Bispropyl-, Aihylenbisdtliylxanlhogen, sei es in wss. 
Emulsion oder im Gemisch mit inerten Pulvern. (D. R. P. 485 059 KI. 451 vom 23/5. 
1925, ausg. 24/10. 1929.) Sa r r e.

Chemische Fabrik Flórsheim  Dr. H. Noerdlinger Akt.-G es., Florsheim a. M., 
Mitłel zur Bekdmpfung von Insekten, dereń Entw. in stehenden Gewassern vor sich 
geht, unter Verwendung von in W. unl. oder schwerl. Giftstoffen, wie Salzen der ILAsO^ 
oder H3As03, dereń Schwimmfahigkeit dureh Zusatze erhoht ist, dad. gek., daB ais die 
Schwimmfahigkeit erhohende Zusatze Ole, Fette, Ilarze, Wachse o. dgl. in einer solchen 
Menge yerwendet werden, daC dio Giftstoffe noch verstaubbar bleiben. — Z. B. trankt 
man Calciumarseniat oder Schweinfurtergriin mit einer Lsg. von Koloplionium in Bzl. 
u. trocknet hierauf. (D. R. P. 483 695 K I. 451 vom 24/8 .1924 , ausg. 3 /1 0 .1 9 2 9 .) Sa r r e .

Vittorio Casaburi, Neapel, Verfahren zur Bekdmpfung 'von Pflanzenschadlingen 
unter Verwendung yegetabil. Kolloide, 1. dad. gek., daB den Schadlingsbekampfungs- 
mitteln Carroubensamen-Kolloide zugesetzt werden. — 2. gek. dureh die Yerwendung 
der Bindemittel wie auch der Bekampfungsmittel in Pulverform. (D. R. P. 484 932 
KI. 451 vom 21/8. 1927, ausg. 22/10. 1929.) Sa r r e.

Eberhard von Ammon, Budapest, und Kalman Szombathy, Rakospalota, 
Ungarn, Yemiclitung von Pflanzenschadlingen. Man yerwendet eine wss. Lsg. yon 
Lupanin im Gemisch mit einem Alkohol u. Alkali. ■— Z. B. lćist man 300 g Lupanin 
in 1500 g Amylalkoliol u. gibt 200 g KOH hinzu. Zum Gebrauch 1. man das Gemisch 
in 50 Teilen W. (E. P. 294 646 vom 10/7. 1928, Auszug veróff. 19/9. 1928. D. Prior. 
29/7. 1927.) . Sa r r e.

Eberhard von Ammon, Budapest, und Kalman Szombathy, Rakospalota, 
Ungarn, InsekticidesMittel, bestehend aus Lupanin im Gemisch mit yerseiftem Harzol. — 
Z. B. yerseift man 45 Teile Harzol mit 9 Teilen 33%ig. NaOH-Lsg., gibt dann weitere 
45 Teile Harzol u. noch 9 Teile W. zu u. yermischt den óligen Syrup nach Erkalten 
mit 10 Teilen Lupanin. Zum Gebrauch verd. man mit 40 Teilen W. (E .P .2 9 4  647 
Tom 10/7. 1928, Auszug veroff. 19/9. 1928. D. Prior. 29/7. 1927.) Sa r r e.

I. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Miłtel zur Bekdmpfung von 
Pflanzenschadlingen, gek. dureh die Verwendung des von Safrol befreiten schwarzen 
Campferóls, sowie der einzelnen Fraktionen dieses Gemisches, fur sich oder in Verb. 
mit anderen fiir den gleichen Zweek bereits bekannten Mitteln. (D. R. P. 484867  
KI. 451 vom 28/6. 1927, ausg. 21/10. 1929.) Sa r r e.

La Littorale (Societe Anonyme), Frankreich, Vertilgungsmittel fiir Pflanzen- 
schadlinge. Man bestaubt Pflanzen mit einem pulverformigen Gemisch von Na2SiFa 
u. BaCh unter Zusatz von Talkum, S  oder dgl. Dureh Einw. von Regen, Luftfeuchtig- 
keit usw. bildet sich dann auf den Pflanzen BaSiF6. (F. P. 665 500 vom 10/12. 1928, 
ausg. 19/9. 1929.) Sa r r e.

Adolf Brauer, Berlin-Grunau, Verfahren zur Herstellung von kolloiden Scliadlings- 
bekdmpfungsmitteln, dad. gek., daB man Bleiarsensdure- u. oder Bleiarsenigsdureyerbb. 
mit geeigneten Sehutzkolloidcn in bekannter Weise dispergiert, dann mit solchen Sub
stanzen phasenweise weiter yerreibt, welche Metallsaureionen, z. B. Bleisdureioiien, 
in wss. Lsg. zu bilden yermogen u. phasenweise mit hoehmolekularen organ, oder an- ' 
organ. Si-, As-, SŁ-Verbb. oder ferner Molybdunsduredeńw. oder Zinnsduren phasen
weise intensiy miteinander yermischt. (D. R. P. 483 398 KI. 451 vom 28/8. 1923, 
ausg. 2/10. 1929.) _ Sa r r e.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ScliadUngsbekdmpfungsmittel 
von insektizider Wirkung, bestehend aus Misehungen yon Schwermetallsalzen der 
HsAsOt mit Alkali- oder Erdalkalisalzen hochmolekularer, aromat. Sulfosduren, u. zwar 
insbesondere solcher von Harz■ oder Pec/j-Charakter oder den Salzen der Sulfit-Zellstoff- 
Ablauge bzw. der Natron-Zellstoff-Ablauge. —  Z. B. teigt man das Gemisch yon 90 Tin. 
Bleiarsenat mit 10 Tin. Kalksalz des sulfierten Naphtholpechs oder Sulfitpechs mit W. 
an. (D .R . P. 484975 KI. 451 yom 26/8. 1924, ausg. 24/10. 1929.) Sa r r e.

Hermann Breyer und Marcel Lacroix, Boulogne, Frankreich, Yerfahren zur 
Herstellung eines Bekampfungsmittels fur Pflanzenschadlinge. (D. R. P. 484 866 KI. 451
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vom 15/5. 1927, ausg. 21/10.1929. F. Priorr. 1. u. 23/2. 1927. — C. 1928. I. 842 [F. P'. 
629710].) Sa r r e.

Hermann Breyer und Marcel Lacroix, Boulognc, Frankreich, Verfahren zur 
Herstellung eines Desinfeklionsmittels zur Vernichtung von Pflanzenschadlingen aller Art. 
( D . R. P .  484 931 KI. 451 vom 28/4. 1927, ausg. 24/10. 1929. F. Prior. 1/2. 1927. —
C. 1928. I. 842 [F. P. 628347].) Sa r r e.

Walter Ilisch, (Juakcnbriiek, Prov. Hannover, Verfahren zur Bekdmpfung von 
Pflanzenschadlingen. (D. R. P. 484 489 KI. 451 vom 8/9. 1923, ausg. 21/10. 1929. 
Oe. Prior. 3/4. 1923. — C. 1926. I. 2620 [Schwz. P. 109831].) Sa r r e.

J. Thiecke und Minimax Akt.-Ges., Berlin, und H. Herzog, Zamlitz, Brennstoff, 
bestekend aus einem zusammengepreBten Gemisch von Ticrkohle u. NHtN 03, das an 
der Spitze mit einem Entziindungsgemisch aus KOI, Sb2(SOt):, u. PbO„ verselicn u. mit 
Paraffin oder Schellack iiberzogen ist. Das Verbrennungsprod. dient zur Yertilgung von 
Ungeziefer. (E. P. 315 232 vom 10/1. 1928, ausg. 8/8.1929.) D ersin.

G. Schuy Nachf. Akt.-Ges., Niirnberg-Doos, Verfahren zur Gras- und Unkraut- 
verlilgung, dad. gek., daB die betreffenden Bodenfliichen mit zerkleinerten sulfid. Erzen 
oder Schlacken oder Abfśillen von solchen iiberdeekt werden, welche ais Verwitterungs- 
prodd. H„SOt u. Sulfate bilden, die an sich ais Unkrautvertilgungsmittel bekannt sind. 
(D .R .P ."483346 KI. 451 vom 8/8. 1926, ausg. 2/10. 1929.) Sa rr e.

[russ.] A. T. Kirssanow, K alkung  ais F a k to r der F ru ch tb ark e it. 2. Aufl. L eningrad:
„Ssclcliosgis“  1930. (159 S.) R bl. 1.C0. ,

Eilhard Alfred Mitscherlich, Die Bestim m ung des D iingerbedurfnisses des Bodens. 3., neu-
bearb. Aufl. B erlin: P . Parey  1930. (119 S.) 8°. M. 4.80.

v m .  Metallurgis; Metallographie; Metaliverarbeitung.
Siegfried Valentiner, Physikalische Próbleme im Aufbereitungswesen des Bergbaues. 

Zusammenfassend werden die physikal. Grundlagen vcrschiedencr Aufbereitungsverff. 
(Flotation, SetzprozeB, Hcrdarbeit, trockene Aufbereitung unter Yerwendung eines 
Luftstromes) behandelt; ais Beispiel fiir physikal. Arbeitsmethoden wird dio Aufstellung 
der sog. Kohlewasehkurven diskutiert. (Naturwiss. 18. 174—81. 21/2. 1930.
Clausthal.) LESZYNSKI.

C. E.W egm ann, Uber das Auffinden neuer Erzlagerstatten in Finnland. Der 
Bergbau spielt einstweilen eine klcine Rolle. In verschicdenen Gebieten wird mit 
verschiedenen Methoden gearbeitet, um neue Erzlagerstatten zu finden. Die augen- 
blickliche Lage wird geschildert. (Metall-Wirtschaft 9. 169—73. 21/2. 1930. Schaff- 
hausen-IIelsingfors.) ~ WlLKE.

C. S. Gili. Bemerkungen iiber das Bdmpfen und Wiederanblasen von Hochófen. 
Die bekannten Yorgange werden geschildert. Fiir das Dampfen ist guter fester Koks 
von solcher GróBe notwendig, dafl Schwammeisen die Schmelzzone nicht errcichen 
kann, weiter griindliches Ausblasen von Fe oder Schlacke vor dem Stillsetzen u. die 
vollatandige Verhinderung des Luftzutritts. Fiir das Wiederanblasen w rd verlangt: 
Baum fiir das geschmolzene Materiał unter den Formen, Zusammenhalten der Hitze 
in der Nahe des Herdes u. des Sticldoches u. Anblasen durch die Formen, die dem Stieh- 
loch am nachsten sind. Die anderen Formen werden, je nach dem Fortschreiten des 
Feuers im Gestell hinzugenommen. Eine miindliche u. schriftliche Aussprache beschlieBt 
die Arbeit. (Journ. Iron Steel Inst. 120. 13—26. 1929. Consett.) W il k e .

Paul Rheinlander, Temperalurmessungen am Hochofen. An 3 Betriebsofen wurden 
mit opt. Geraten, Gesamtstrahlungspyrometern, Thermoelementen u. Stangen Temp.- 
Messungen im Gestell u. im Schacht durchgefiihrt. Der Temperaturverlauf in den Ofen 
war sehr verschieden. Ofen I mit kleinem Gestell (3,9 m Durchmesser) u. kon. Formen 
zcigte nur ausnahmsweise in der Mitte Tempp. unter 1500°. Der groBe Ofen II mit 
zylinclr. Formen u. einem Gestelldurclimesser von 5 m hatte dagegen schon kurz vor 
der Form einen so starken Temperaturabfall, daB im Innern keine Schmelzarbeit ge- 
leistet werden konnte. Da beide Ofen ungefahr mit gleichem Molier gehen, kann nur 
das Profil u. der Blasquerschnitt diese Verschicdenheit herrorrufen. Die Windgeschwin- 
digkeiten beider Ofen sind verhaltnismaBig gering (44,5 u. 45,5 m/Sek.). Der Ofen 
mit dem gróBeren Gestell hatte keine groBere Windgeschwindigkeit ais der mit kleinen, 
u- K*ng infolge der groBen Formen am Rande mit sehr heiBer Rast. Der 3. Ofen ist 
mit den beiden anderen wegen anderer BetriebsYerhaltnisse nicht ohne weiteres ver-
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gleichbar. Audi dieser Ofen-zeigte trotz des verhaItn.isma.Big kleinen Gestells einen 
Temperaturabfall zur Gestellmitte hin bis auf et was iiber 1000°, was darauf zuriick- 
zufiiłiren ist, daB der Molier schlecht yorgewarmt ins Gestell kam. Dio Messung mit 
Gesamtstrahlungspyrometern ergab eine mittlere Formentemp. yon 1740°. Durch 
das verschiedene Verh. einzelner Formen konnte man die Lage von Ansatzen in der 
Rast bestimmen. Es wurde untersucht, welche Zusammenhiinge zwischen den Temp.- 
u. den iibrigen Betriebsverhaltnissen bestehen. (Arch. Eisenhuttenwesen 3. 487—503. 
Febr. 1930. Altena, HochofenausschuB des Yereins deutscher Eisenhuttenleute.) WlL.

Albert Sauveur. Der Austenit und seine Zerseizwig. Vf. hat gezeigt (Proceedings 
Amer. Philosophical Soc. 66. 1927), daB, wenn das y-Korn von reinem Fe sich in eins 
oder mehrere a-Korner umwandelt, diese Transformation nicht plótzlieh durch die ganze 
M. yor sich geht, sondern allmahlieh durch die neue an der Korngrenze u. leings einiger 
krystallograph. Ebenen des y-Fe liegende a-Phase. In solcher Weise geht der Vorgang 
dabei vor sich, daB, wenn das ;'-Fe unvollstandig transformiert erhalten wird, eino 
widmanstatt. Strukturart erhalten werden kann. Durch spatere Verss. (C. 1929. II. 
639) konnte diese Ansicht bestatigt werden. Nach der Besprechung des Mechanismus 
der Umwandlung des Losungsm. werden die ahnlichen Umwandlungen in Stahlen 
mit yerschiedenen C-Gehalten u. zwar hypoeutektoide, eutektoide u. hypereutektoide 
Stalile bei langsamem u. schnellem Abkuhlen behandelt. Obwohl die Struktur des 
geharteten Stahles ais Martensit besehrieben wdrd, ist es deutlicli, daB sie ein Aggregat 
von 2 Bestandtcilen ist, einer in der Form von Nadeln, die im zweiten, der Grundmasse, 
eingebettet sind. Dio Grundmasse ist sicher unzers. Austenit. Es ist wahrscheinlich 
oder sogar sicher, daB etwas C in fester Lsg. im a-Fe der Nadeln zuriickgehalten wird, 
aber es scheint auch sicher zu sein, daB diese Nadeln einen groBen Teil des C in Form 
auBerst fein zerteilter Zementitteilchen enthalten. Sie sind daher yon troost. Natur 
u. soli ten nach Vf. Troostit genannt werden. Eine Martensitstruktur wiirde sich dann 
auf das feine Aggregat yon Austenit u. Troostit beziehen, aus dem der gehartete Stahl 
besteht. Die Bestandteile der Fe-C-Legierungen sind 5: 1. y-Fe, 2. a- oder <5-Fe, 3. feste 
C-Lsg. in y-Fe, 4. feste C-Lsg. in a- oder <5-Fe u. 5. Fe3C. Austenit ist dio feste Lsg. 
von C in y-Fe (Phase 3); Troostit ist ein Aggregat von a-Fe (Phase 2) oder von a-Fe 
mit C in Lsg. (Phase 4) u. Zementit (Phase 5); Martensit ist ein Aggregat yon Troostit 
u. Austenit, also der Phasen 3, 4 u. 5 oder 2, 4 u. 5 u. ist damit nicht stabil. Sorbit ist 
ein Aggregat yon a-Fe (Phase 2) u. Zementit (Phase 5). Es unterscheidet sich yom 
Troostit durch gróbere Struktur- u. durch wahrscheinliche Abwesenheit von im a-Fe 
gel. C. Perlit ist ein Aggregat yon a-Fe (Phase 2) u. Zementit (Phase 5), die beiden 
Phasen haben sich in Form paralleler Platten auskrystallisiert. Ferrit ist a-Fe (Phase 2)
u. Fe3C (Phase 5). y-Fe (Phase 1) kann nicht bei Raumtemp. erhalten werden. Die 
Martensitharte muB dementsprechend bei geniigendem C-Geh. der feinen Struktur, 
dem nadelformigen Charakter der Struktur u. der Hartę der Troostitnadeln zugeschrieben 
werden, die wahrscheinlich aus einer iibersatt. festen C-Lsg. in a-Fe u. zahlreichen 
feinyerteilten Zementitteilchen bestehen, weiter der Hartę des zuruckgehaltenen 
Austenits, der beim Uberkuhlen hśirter wird ais n., stabiler Austenit u. dem Vorhanden- 
sein starker innerer Spannungen. Die beiden Bestandteile des Martensits, der iiberkiihlte 
Austenit u. der iibersatt. Troostit, yerandern sich naturlich beim Erwarmen. Zum 
SchluB werden die neuesten Ansichten iiber die Stahlhiirtung behandelt. Auf den 
umfangreichen Meinungsaustausch sei yerwiesen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 
199—240. Febr. 1930. Cambridge [Mass.], Haryard Uniy.) Wilk e .

T. D. Yensen, Eisen-SiUcium-KoldenstoJf-Legiernngen. Konslitutionsdiagramme, 
mul magnetische Eigenschaften. Nach einer kurzeń Ubersicht iiber die wichtigsten 
Erkenntnisse in der Erforschung des Aufbaus u. der magnet. Eigg. der Fe-Si-C-Le- 
gierungen bespricht Vf. ihr Zustandssehaubild. Er geht zuniichst auf die reinen Fe-C- 
Legierungen ein unter besonderer Beriicksichtigung seiner Annahme, daB das reine 
Fe keine allotropen Umwandlungen hat u. daB die y-Umwandlung durch den C u. andere 
Verunreinigungen yeranlaBt wird (vgl. C. 1929. II. 2363). Konstitutionsdiagramme 
werden gegeben fiir Fe-C, Fe-Si-C. (Fe +  2% Si)-C u. (Fe +  4% Si)-C. Sie werden 
dazu yerwendet, die yerschiedenen Formen, in denen der C in den Fe-Śi-C-Legierungen 
angetroffen wird, zu erklaren, u. diese yerschiedenen Formen ihrerseits dienen zur Er- 
klarung der magnet. Eigg. der Legierungen u. der Wrkgg. der yerschiedenen Warme- 
behandlungen, was eingehender in der Arbeit erlautert wird. (Journ. Iron Steel Inst. 
120. 187—206. 1929. East Pittsburgh [Pa.], Westinghouse Electric and Manufacturing 
Co.) WlLKE.
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Werner Koster, Uber die Eigenschaftsdnderungen der Eisen-Stickstoff-Legierungen 
durch Abschrecken mu!. Anlassen uńłerhalb Av  Infolge der mit steigender Temp. zu- 
nehmenden LosUęhkeit des N2 im a-Fe werden die Eigg. dieser Legierungen durch 
eine Warmebeliandlung unterlialb der Temp. ihrer eutektoiden Umsetzung stark be- 
einfluBt. Dies wurde an nitriertem Elektrolyteisen u. Stahl mit 0,10 u. 0,20% C ver- 
folgt. Das FormanderungsYermogen wird bei Tjberfiihrung der Nitridausscheidungen 
durch Abschrecken in eine iibersatt. feste Lsg. herabgesetzt u. bei ausreichender 
Stiekstoffkonz. vernichtet. Die iibersatt. feste Lsg. des N 2 im a-Fe erfahrt bei Lagerung 
bei Raumtemp. eine duraluminartige, mit einer Hartung verkniipfte Zustandsanderung. 
Die Ausscheidung des N2 aus der iibersatt. Lsg. fiihrt zur Wiederherst. des Form- 
anderungsvermogens. Bei 1-std. Anlassen erfolgt dies bei 150°. Die Zustandsform 
des Nj, ist fiir die magnet. Eigg. der Legierungen entscheidend. Die Koerzitivkraft 
wird durch die bei der Abkiihlung unterhall) etwa 300° u. die beim Zerfall der iibersatt. 
festen Lsg. entstehenden sehr feinen Nitridausscheidungen stark erhóht. In nitriertem 
C-armen Stahl iiberlagert sich die Wrkg. der Nitrid- u. Zementitausscheidung. Die N2- 
Loslichkeit beginnt im Fe zwischen 100—150° zuzunehmen. Die Koagulationsfahigkeit 
des Eisennitrids ist anscheinend sehr gering. Ein gutes Atzmittel fiir dio Nitridaus
scheidungen ist die Cu-haltige Lsg. fur mkr. Betrachtung nach A. F r y . Sie farbt die 
Nadeln u. das Eutektoid tiefschwarz u. greift den Perlit bedeutend langsamer an ais 
die N2-haltigen Gefiigebestandteile. Es ist vorteilhaft, einen mit H N 03 vorgebeizten 
Schliff mit obigem Atzmittel wenige Sekunden nachzuatzen. Die Temp. des Ar Punktcs 
wird durch die N2-Aufnahme des Perlits herabgesetzt. (Arch. Eisenhuttenwesen 3. 
553. Febr. 1930. Dortmund, Vereinigte Stahlwerke A. G.) W i l k e .

Louis Jordan, Die Konstituticm der Eisen-Pliosplior-Legierungen. Eine Zusammen- 
stellung des Schrifttums. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 273—75. Febr. 1930. 
Washington [D. C.], National Bureau of StandaTds.) W i l k e .

W. P. Sykes, Die Konstitution der Eisen-Molybdan-Legierungen. Das Fe-Mo- 
System u. die Eigg. der reinen Fe-Mo-Legierungen werden nach dem Schrifttum be- 
schrieben. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 280—82. Febr. 1930. Cleveland, 
Ohio, General Electric Co.) W i l k e .

H. Hiemenz, Die Wdrmeausdehnung einiger Legierungen des Systems Nickel- 
Eisen und ihre Beeinflussung durch Warmebehandlung. Durch geeignete Wahl der Zus. 
laBt sich bei Ni-Fe-Legierungen fast jeder gewiinschte Ausdehnungskoeffizient erzielen. 
Von besonderem Interesse sind folgende Legierungen: Invar =  36 Ni, 64 Fe, Aus- 
dehnungen zwischen 0 u. 100° nahezu =  0 (Uhrenindustrie). 50 Ni, 50 Fe fiir luft- 
dichte Einsehmelzung in Glas, Ausdehnung wie Pt, Legierungen mit 42-^46% Ni, 
dereń niedrige Ausdehnung durch einen Cu-Mantel kompensiert wird (Gliihlampen- 
industrie). Legierungen mit 25°/0 Ni haben eine besonders hohe Ausdehnung. Die 
Legierungen zeigen samtlich UnregelmaBigkeiten in der therm. Ausdehnung, die 
tabellar. u. graph. Aviedergegeben werden. Durch geeignete therm. Vorbehandlung 
laBt sich die Ausdehnung bis zu 20% willkiirlich verandern. Diese z. T. unerwiinschten 
Anomalien sind z. B. fiir Bimetali der haufig benutzten Kombination einer 36% Ni- 
mit einer 22—27% Ni-Fe-Legierung mitunter recht storend. Durch Hinzulegieren 
von 5% Mo zu der 22—27%ig. Ni-Legierung wird die Ausdehnungsanomalie unter- 
driickt u. gleichzeitig der Warmeausdehnungskoeffizient um 50% erhoht. Auch die 
anderen Legierungen lassen sich durch Hinzulegierungen von 5°/0 Mo verbessern, 
so daB der Unterschied des Warmeausdehnungskoeffizienten zwischen Zimmertemp.

10®° Iiaoli verschiedener therm. Vorbehandlung nur noch 2—3% betragt. Zum 
ochluB gibt Vf. eine eingehende Literaturtibersicht. (Festschrift zum 70. Geburtstag 
von W il h e l m  H e r a e u s  1930. 69—79 [Hanau, G. M. A l b e r t i ].) A s c h e r m a n n .

• r,' evenard, Uber die thermische Behandlung von Ferro-Nickellegierungen mit 
zwei Zusatzbestandteilen. (Vgl. C. 1929. II. 3178.) Vf. berichtet iiber die dilatometr. 
Unters. einer Fe-Ni-Legierung von der Zus.: 60% Ni, 25% Fe, 10% Cr u. 5% Al. 
JJer Probestab wird bei 1000° in W. abgeloscht, in das Dilatometer eingesetzt u. mit 
einem Temp.-Anstieg von 200° pro Stde. bis zur gewahlten AnlaBtemp. erhitzt, 7 Stdn. 
auf dieser Temp. gehalten u. endlich der Abkiihlung iiberlassen. Im Diagramm wird 
me V ermehrung der Brinellharte fiir verschiedene AnlaBtempp. gezeigt. Die erhaltenen 
iQool!n°en Ŝ nt̂  berechenbar. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 846—49. 18/11. 

a  n  D u s i n g .
i Mangan ais ein Legierungselement in perlitischen StaMen. Es

werden behandelt: die Geschichte, die Erze u. ihro Vorkk., die Zusatzverff. des Mn
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zum Stahl, die Wrkg. des Mn auf den Stahl, die normierten Mn-Stahle, die allgemeinen 
Bigg. der perlit. Mn-Stahle, andere Arten von Mn-Stiihlen u. Mn im Werkzeugstahl. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 293—301. Febr. 1930. Cambridge [Mass.], Whee- 
lock, Lovejoy & Co., Inc.) Wilke .

A xel Hultgren, Krystallisations- und Legierungserscheinungen in 1,10-prozenligen 
Kohlenstoffstahlkokillen kleinerer Grófle. Die ausfiihrliche Arbcit mit Meinungsaustauscli, 
die C. 1 9 3 0 .1. 122 im Auszug wiedergegeben ist. (Journ. Iron Steel Inst. 120. 69—125.
1929. Sódc-rfors, Schweden.) W lLKE.

W. R. A ngell, Die meclianisclien Eigenschaften einiger Bausłdhle, die unter dem
und iiber dem A rP u n k i gehartet worden sind. Der Vf. hat versucht, die Beziehung 

in einigen Lcgierungsbaustahlen zwischen der n. Abschreckpraxis u. dem Abschrecken 
bei niedrigerer Temp. zu zeigen. Einige der untersuchten Stahle eignen sieh fiir ein 
Abschrecken bei niedrigen Tempp. zur Erlangung masimaler physikal. Eigg. besser 
ais andere. Heine C-Stahle sind z. B. fiir diese Behandlungsart nicht geeignet. Materiał 
mit ungleichen Querschnitten, scharfen Kanten, unregclmiiBiger Gestalt wird vorteił- 
hafter bei niedrigeren Tempp. ais den iiblichen abgeschreekt. Einige allgemeinere 
Folgerungen der Unters. sind: Bei allen gepriiften Stahlen war es moglich, bei dem 
Abschrecken von niedrigeren Tempp. ebenso gutc physikal. Eigg. zu erhalten wie bei 
n. Warmcbehandlung. jDer Abschreclcbcreich schwankt mit dem C-Geh. u. den an- 
wesenden Sonderelementcn. Die physikal. Eigg. der benutzten Stahle werden beim 
Abschrecken von tieferen Tempp. nicht verschlechtert. Bei der niedrigen Abschreek- 
temp. ist das Materiał in einem plastischeren Zustande u. kann ohne Deformation 
schneller gehandhabt werden. Das Abschrecken bei niedrigeren Tempp. verringert 
die Anzahl der Harterisse. Elemente wie Ni, Cr, V, Mo u. Mn allein oder in Mischung 
miteinander haben einen groBen EinfluB auf die Herabdriickung des Ar3-Punktes. 
Ein Stahl mit 0,41% C, 0,20% Si, 0,67°/„ Mn u. 0,16°/0 Cu wurde ohne Minderung 
der physikal. Eigg. mit der Temp. von 815° auf 760° heruntergesetzt. Der Stahl S  506 
mit 0,51°/0 C, 0,31% Si, 1,17% Mn, 0,24% Ni u. 0,04% Cu verhielt sieh bei der Temp.- 
Verminderung gut. Stahl S  —200 mit 0,27% C, 0,32% Si, 0,92% Mn, 3,61% Ni u.
0,27% Cu hiclt ohne Festigkeitsverminderung das Herabsetzen der Temp. von 815° 
auf 620° aus. Ahnlich verhieltcn sieh ein Stahl mit 0,39% C, 2,27% Ni u. 1,52% Cr, 
ein 0,50% C-Cr-V-Stahl u. ein Stahl mit 0,53% C, 0,73% Mn, 0,80% Cr u. 0,35% Mo. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 262—72. Febr. 1930. Washington [D. C.], Naval 
Gun Factory.) W i l k e .

Edward G. Herbert, Die magnetische Harlesleigerung iibergelidrteten Stahles. 
Die , ,Raumgitler-Resonanzliypothese“ . Die dem ,,Wolkenbruch“-Verf. des Vf. unter- 
worfenen Teile erfahren Yon der betrommelten Oberflache aus eine mehr oder minder 
tiefgehende mechan. Hartung (vgl. C. 1928. I. 1701). Auch bei abgesehrecktem Stahl 
macht sieh dio mechan. Hartung noch bemerkbar. Vf. bezeichnet Stahlteile, deren 
Abschreckharten auf diese Weise noch mechan. gesteigert ivorden sind, ais „iiber- 
hartet“ . Selbst hocligehartete Werkzeugstahle sprechen auf die beim Trommeln 
erfolgte mechan. Bearbeitung mit den iiblichen Alterungserscheinungen an, denn 
sie lassen bei langerem Liegen nach dem Trommeln oder bei nachheriger Erwiirmung 
eine aberm aligo  H artezunahm e. erkennen. Ebenso Y erhalt sieli einsatzgeharteter 
Werkstoff. Die beschleunigte Alterung an uberhiirteten Stahlen kann auch durch 
ein dfteres Ummagnetisieren erreicht werden. Bringt man namlich eine betrommelte 
Stahlprobe in das Feld eines kraftigen Elektromagneten u. unterwirft sie mehreren 
hundert Polwcchseln unter gleichzeitiger Beklopfung, so erhalt man die gleiche Wrkg. 
wio durch Erwarmung. An so behandelten Proben lóst eine spiitere Erwarmung keine 
Alterungserscheinungen mehr aus. Auch ist andererseits die Ummagnetisierung auf 
bereits erwarmte Proben ohne Einw. Zur theoret. Erldarung nimmt Vf. an, daB das durch 
die mechan. Einw. des Betrommelns gestor te u. im labilen Zustand befindliche Raum- 
gitter durch die Ummagnetisierungserscheinungen in gleicher Weise wic durch Warme- 
sehwingungen (ahnlich einem Klavierdraht) in seinem in der Alterung zum Ausdruck 
kommenden Bestreben, sieh zu ordnen, unterstutzt wird. (Journ. Iron Steel Inst. 120. 
239—65. 1929. Manchester.) W i l k e .

Ernst Hermann Schulz und Fritz Bonsmann, Uber die Eigenscliaften von 
siliciwrdegiertem Stahl in Form von Stahlgufi. Die Eigg. von 6 Si-Stahlen mit 0,14 bis
0,18% C, 0,7—1,2% Mn u. 0,7—1,3% Si in Form von StahlguB wurden im Vergleich 
xnit einem unlegierten StahlguB etwa gleicher Fcstigkeit untersucht. Einer der unter
suchten Si-Stahle hatte einen Cu-Geh. von 0,3°/0, ein anderer einen Ti-Geh. von 0,13°/o-
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Die Yerss. ergaben, daB der groBte Vorteil des Si-legierten Stahlgusses in seiner hohen 
Verformungsfahigkeit besteht. Bezieht man die Festigkeitseigg. auf gleiche Lagę der 
Streckgrenze, so liegen bei Si-StahlguB die Dehnungs- u. Einsehnurungswerte um 
60% u. die Kerbzahigkeitswerte um 80% hoher ais bei unlegiertem StalilguB. Si- 
StahlguB zeigt die gleiche Abhangigkeit der Festigkeitseigg. von der Temp. wie ge- 
wohnlicber StalilguB. Auf Grund der Ergebnisse der Dauerschlag- u. Dauerbiege- 
verss. kann mit einer erhóhten Widerstandsfahigkeit des Si-Stahlgusses gegentiber 
Wechselbeanspruehung gerechnet werden. Die geringe Widerstandsfahigkeit gegen 
Sauren u. saurelialtige Wasser ist ein Nachteil des Si-legierten Stahlgusses. Die 
Korrosionsneigung kann aber durch einen geringen Cu-Zusatz von 0,3% so erheblich 
herabgesetzt werden, daB der Stahl bedeutend weniger angegriffen wird ais unlegierter 
Cu-freier StahlguB. Der Si-StahlguB wird sich infolge seiner giinstigen Festigkeits- 
eigg. besonders fur GuBstiicke eignen, die Krafte zu iibertragen haben. (Stahl u. Eisen 
50. 161—68. 6/2. 1930. Dusseldorf u. Dortmund, Forschungsinst. der Vereinigten 
Stahlwerke A.-G.) W lLKE.

G. V. Luerssen, Einige Bemerkungen iiber das Verhalten von kohlensłofjhaltigen
Werkzeugstahlen beim Abschrecken. Im Laufe der Unters. zur Entw. von Mcthoden 
zur Herst. gleichmaBigen C-Stahles wurde gefunden, daB innerhalb bestimmter Grenzen 
alles von 2 Eigg. des Stahles abhing: der Eindringharte u. dem Abschreckbereich. 
Werden diese beiden Faktoren innerhalb enger Grenzen kontrolliert, so gibt der Stahl 
im Gebrauch eine gleiohmaBige Leistung. Wird die Analyse des C-Werkzcugstahls 
mit maximal 0,40% Mn, 0,10—0,25% Si, maximal 0,10% Cr, mas. 0,15% Ni an- 
genommen, so haben die Erfahrungen gezeigt, daB Stalile yollkommen gleicher Zus. 
in bezug auf die Hitrtetiefe sieli yersehieden yerhalten. Die andcre Variable wird 
durch die Zus. in den obigen Grenzen auch nicht beeinfluBt. Eine passende Art der 
M e t  c a 1 f - Priifung zur Best. des Grades der Gleichfórmigkeit wird beschrieben, 
weiter die Beziehung des Abschreckbereiches u. der Hartungstiefe zu dem Vork. von 
weichen Stellen, der GróBenyeranderung beim Hilrten u. der Neigung zum Springen. 
Der EinfluB dieser Eigg. auf die ubliche Werkzeugleistung wird an einigen typ; Bei- 
spielen gezeigt. Die Arbeit legt besonderen Wert auf die Feststellung, daB es notwendig 
ist, einen Werkzeugstahl mit gleichmaBigen Hartungscigg. zu yerwenden, wenn man 
ein gleichmaBiges Verh. beim Abschrecken u. beim Gebrauch ais Werkzeug haben will. 
{Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 161—98. Febr. 1930. Reading [Pa.], Carpenter 
Steel Co.) W i l k e .

H . J. French und T. E. Ham ill, Heifie wdsserige Losungen zum Stahlabschrecken.
Die eigentliche C. 1930.1. 1206 sehon referierte Arbeit liegt hier vor. (Bureau Standards 
Journ. Res. 3. 399—418. 1929. Washington [D. C.].) W i l k e .

3. A . Jones, Bauslahle mit hoher Elastizitatsgrenze. (Journ. Iron Steel Inst. 120. 
127 46. 1929. Woolwicli, Research Department. — C. 1930. I. 1036.) W i l k e .

C. S. Trewin, Grope Aussichten der Zinkindustrie. Die Geschichte, das York., 
die Herst. (Dest. u. elektrolyt. Verf.), die handelsublichen Formen des Metalles, der 
Preis, die Gebrauchsverteilung u. Hauptanwendungen werden kurz beriihrt. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treating 17. 287—92. Febr. 1930. New York City, New Jersey 
Zine Co.)_ W il k e .

S. Field, Zink und seine Verbindungen. Ein grofier Anuiendungsbereich. Die 
einzelncn Punkto der Besprechung sind: HeiBvcrzinken, Verwendung des Zinkstaubes, 
die Zn-Verbb. (ZnO, ZnS04) u. Konservierungs- u. andere Anwendungen (ZnCl2, ZnS). 
(Metal Ind. [London] 36. 75—76. 17/1. 1930.) W i l k e .

O Bauer und P, Zunker, Einjluji der Temperatur und der AbkuMungsverMltnisse 
beimGiejien von Zink. Alle Schmelzen zeigten unabhangig von der Verschiedenheit 
des Kokillenrnaterials u. seiner Wandstarkc eine Zunahme der Lunkerabmessungen 
mit der GieBtemp. Eine starla\-andige Steinkokille laBt gróBere Lunker ais eine eben- 
solche Stahlkokille entstehen. Beim GieBen in vorgewarmte Kokillen wird der Lunker 
grofier ais beim GieBen in kalten GuBformen. In diinnwandigen nicht gekiihlten Kokillen 
aus Eisenblech mit einer Wandst-arkc yon J/2 u. 2 mm kiihlten die Blocke besonders 
langsam ab, die Lunker wurden sehr tief. Wurde eine solche GuBform mit % mm Wand- 
starke gleich nach dem GieBen in W. gekiihlt, so gelang es bei Anwendung niedriger 
trieBtempp. Blocke mit sehr kleinen Lunkern zu erziclen. Eine wassergekulilte ąuadrat. 
Kokule mit 2 mm Wandstarke ergab bei niedriger GieBtemp. auch nur ldeine Schwin- 
dungshohlraume. Móglichst langes Fliissighalten des Metalles im Bloeklcopt yerhindert 
starkę Lunkerbildung. Die Richtigkeit dieser Anschauung wird durch Yerss. mit
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verschieden hoher GieBgeschwindigkeit bewiesen. Je langsamer gegossen wurde, um 
so spater setzte die Erstarrung im Blockkopf ein. Dadurch werden Ansatze von schon 
erstarrtem Metali an den oberen Teilen der Seitenwiinde vermieden u. die Blockhohe 
erst spiit festgelegt. — Die Gefugeausbildung hangt besonders von den Abkuhlunga- 
verhaltnissen wahrend der Erstarrung ab. Eine starkwandige Stahlkokille u. eine 
gleiche GuBform aus Stein ergeben strahliges Gefiige, das mit zunehmender GieB- 
temp. gróber wird. GleichmaBig feines Kom wird bei Verwendung von diinnwandigen 
Kokilłen erhalten. Eine GuBform mit 2 mm Wandstiirke u. 80 X 80 mm (juerschnitt 
ergab auch schon ohne Kiihlung bei einer GieBtemp. von 420° dieses Gefiige. — Blocke 
mit feinem Korn haben bessere Festigkeitseigg. ais solche mit nadeligen Krystallen. 
Es ist nicht moglich, das feinste Gefiige u. damit die besten u. gleichmiiBigsten Festig
keitseigg. gleiclizeitig mit dem kleinsten Lunker zu erzielen. Bei Anwendung be- 
sonderer GieBbedingungen mit y 2 u. 2 mm starken gekiihlten Kokillen erhalt man 
aber ganz gute Giisse. (Mitt. dtsch. Materialpriif.-Anstalten Berlin-Dalilem 1930. 
3— 26.) W lLKE.

G. N. Nicklin, Zinn und die Legierungen des Zinns, Bleis und Antimons. Nach 
einem kurzeń Hinweis auf den verschiedenartigen Verbrauch des Sn werden die An- 
wendungen der Sn-Sb-, Sn-Pb- u. Sn-Pb-Sb-Legierungen gezeigt, wobei ganz besonders 
eingeliend die Typonmetallo u. ihre Arbeitstempp. erklart werden. (Metal Ind. [London] 
3 6 . 67—70. 90. 17/1. 1930. Bristol, Capper Pass & Son, Ltd.) W i l k e .

— , Forłschriłte in der Kupfermetalhirgie. Kiinftig wird die Gewinnung in Sitd- 
afrika von gróBter Bedeutung sein. Im ubrigen werden die neueren Veróffentlichungen 
iiber die Herst. von Cu- u. Cr-Legierungen sowie dereń Anwendungen eingehend be
handelt. Die tlbersicht zerfallt in die Abschnitte Quellen u. Produktion, elektr. Leiter, 
Konstruktionsanwendungen, Si-Cu-Legierungen u. Architektur u. Bauen. (Metal Ind. 
[London] 3 6 . 61—63. 17/1. 1930.) W lLKE.

V. Tafel und W . Langner, Das Mansfelder Problem. Vff. erlautern zunachst die 
Moglichkeiten, den jetzigen Mansfelder HiittenprozeB durch Laugen bzw. sulfati- 
sierendes Rosten zu ersetzen, was jedoch wegen der Zus. der Erze auf Schwierigkeiten 
stoBt. Erfolgreieh waren aber Laboratoriumsverss., bei donen das Erz einer chlo- 
rierenden Rostung unter Zusatz von 10°/o NaCl unterzogen u. die entstehenden Chloride 
des Cu u. Ag yerfluchtigt wurden. Das Ausbringen betrug mehr ais 90%. Auf Grund 
der ermittelten Bedingungen bosteht die Aussicht, daB auch GroBvcrss. giinstig aus- 
fallen. (Metall-Wirtschaft 9. 109—11- 31/1. 1930. Breslau.) L u d e r .

Douglas B. Hobbs, Einige indusłrielle Anwendungen von Aluminium. Kurze 
Beschreibung u. bildliche Darst. der Verwendung von Al fiir Kohlenloris, elektr. Bahnen, 
Flugzeuge, Aeroplane, Móbel, Oltanks u. Bogenzwickel in Hochhausern. (Journ. chem. 
Education 7. 245—56. Febr. 1930. Pittsburgh, Pennsylvania Al-Company.) W r e s c h .

Edgar T. Painton, Einige Anwendungen des Aluminiums. Fahrzeuge, Luftfahrt, 
elektr. Leiter. Maschinenkonstruktion, Anwendungen in der Architektur, Al-Oberzuge, 
Al-Bronze usw. werden ais einzelne Anwendungsgebiete angegeben. (Metal Ind. 
[London] 3 6 . 81— 84. 103— 04. 17/1. 1930.) W lLKE.

Kirtland Marsh, Temperaturmessungen in geschmolzenem Aluminium und seinen 
Legierungen. Es werden behandelt: die Pyrometerart, die kalten Yerbb., die Schutz- 
rohren fiir das Pyrometer, die schutzenden tfberziige fiir die Róhren, die Pyrometer- 
halter u. die Pyrometer selbst, die Isolation der Pyrometer, ihre Reinigung u. Eichung. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17- 275—80. Febr. 1930. New Kensington, Pa., 
U. S. Aluminium Co.) W i l k e .

W. Geibel, Platin und Plalinersalzstoffe. Beschreibung u. Bewertung der an 
Stelle von Pt benutzten Pt-Ersatzstoffe fiir chem. Laboratorien, fiir elektr. beheizto 
Ofen, fiir die chom. GroBindustrie, fiir Kontaktstoffe, fiir elektrochem. Fabriken, 
Kunstseidenindustrie, Elektrotechnik, Fabrikation von kiinstlichen Ziihnen u. Schmuck- 
w’arenindustrie. (Festschrift zum 70. Geburtstage von W il h e l m  H e r a e u s  1930. 
18—26. [Hanau, G. M. A l b e r t i ].) A s c h e r m a n n .

T. Henry Turner, Magnesium, magnesiumreiche Legierungen und Beryllium- 
legierungen. Es werden besprochen: die GiiBe u. dereń Bearbeitung, die Bleche, der 
Korrosionswiderstand, Be u. sonstige bekannte Anwendungen der beiden Metalle. 
(Metal Ind. [London] 36. 85—89. 17/1. 1930.) W i l k e .

J. A. Gann und A. W. W inston, Die Konstitution der Magnesium-Kupjer- 
legierungen. Eine Literaturzusammenstellung. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17- 
292—93. Febr. 1930. Midland [Mich.], Dow Chemical Co.) W il k e .
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Herbert Gruber, Bas Ver1ialten hitzebestandiger Legierungen gegen Scliwefel und, 
eine neue schwefelbesłandige Legierung. Gegen H2S sind die iiblichen hitzbestandigen 
Legierungen sehr wcnig widerstandsfahig. Eine Reihe von Fe-, Ni-, Cr-, Mn-, Al- 
Legierungen wird im Hochfreąuenzofen geschmolzen, die Probestucke in einem ge- 
wogenen, unglasierten Porzellanschiffchen im elektr. Rohrenofen in H2-Atmosphare 
eine Stde. auf 700, 800, 900 u. 1000° erhitzt, dann der H2 durch H2S yerdrangt u. zur 
Vermeidung der Oxydation der Sulfidschichten in H„ erkalten gelassen. Die Gewichts- 
zunahme gilt ais Mafi fiir den Angriff. Reines Fe wird bei 1000° vóllig zerstórt. Zusatz 
von Cr verbessert die S-Pestigkeit. Ni wird sehr heftig angegriffen, schon bei 700° 
bildet sich eine dicke Sulfidkruste, die bei 800° schmilzt u. abtropft. Eine Legierung 
25 Ni, 25 Cr, 50 Fe zeigt ebenfalls Bldg. von Sulfidschichten. Al-Zusatz steigert die
S-Festigkeit sehr erheblich. Bei einer Legierung: 20 Fe, 61 Ni, 15 Cr, 4 Mn, 10 AJ, 
ist die S-Aufnahme bei 1000° nur noch 1/35 der gleichen Al-freien Legierung. Bei allen 
anderen untersuehten Legierungen wird der giinstige EinfluB des Al festgestellt. Die 
Wrkg. des Al-Zusatzes beruht auf der Erlióhung des F., der sich bildenden Sulfidschicht 
u. der Ausbldg. einer Schutzhaut von AL03. Die Arbeit fiihrt zur Auffindung einer 
hitze- u. S-bestiindigen Cr-Ni-Legierung, die sich durch GieBen zu den yerschiedensten 
Werkstiicken wie Gliihtópfen, Platten, Werkzeugen in Róstofen usw. verarbeiten liiBt. 
(Festschrift zum 70. Geburtstage von WILHELM HERAEUS 1930. 45—41 [Hanau, 
G. M. A lberti].) A s c h e r m a n n.

Reginald G. Johnston, Messing und Bronze. Eine Aufziihlung der modemen 
Anwendungen der beiden Legierungen wird gegeben. Erhohte Aufmerksamkeit wird 
neuerdings der Reinheit der in diesen Legierungen yerwandten Metalle geschenkt, 
da damit verbesserte Eigg. der Legierungen selbst u. groBere Bestśindigkeit beim 
Gebrauch erreieht werden. Die Anwendungen dieser Legierungen, die sehr reinen 
hoehkupferhaltigen Legierungen, das „Season“-Brechen, die Messing-„Mysterien“, 
Legierungen fiir Rohren, die Anwendungen der Cu-Sn-Legierungen usw. wrerden be- 
handelt. (Metal Ind. [London] 36. 64—66. 17/1. 1930.) W lLKE.

W . Rohn, Die Beslimmung der Kriechgrenze. Die Methode beruht darauf, fiir 
die Besf;. der Kriechgrenze durch den Priifstab selbst nach Art eines Ausdehnungs- 
thermometers die automat. Regulierung der Temp. des Priifofens bewirken zu lassen 
u. auf 4—8 Grad konstant zu halten. Bei gleichzeitiger Belastung des Stabes tritt 
neben der abwechselnden therm. Verliingerung u. Verkurzung eine allmahliche Ver- 
langerung durch FlieBen ein, wodureh die Ofentemp. so weit sinkt, daB eine bleibendo 
Verlangerung unter dem EinfluB der Last nieht mehr stattfindet. Diese Temp. bleibt 
dann dauernd konstant u. die Last entspricht dann der Kriechgrenze bei dieser Temp. 
Da schon auBerordentlich kleine Verlangerungen zuverlassig gemessen werden, tritt 
bei der Einzelmessung noch keine merkliche Schadigung des Probestabes ein, so daB 
mit dcmselben Stab eine ganze Reihe von Messungen bei yerschiedenen Tempp. u. 
yerschiedenen Vorgliihungen durchgefiihrt werden konnen. Die Apparatur wird 
beschrieben u. abgebildet u. die Ergebnisse einer Reihe yon Verss. mitgeteilt. (Fest
schrift zum 70. Geburtstage von W i l h e l m  H e r a e u s  1930. 80—96 [Hanau, G. M. 
A l b e r t i ] . )  A s c h e r m a n n .

W ilhelm Tafel und Hans Scholz, Beitruge zum Verformung$vorgang in Zerreip- 
slaben. Die Einspannkópfe haben auf den Verformungsvorgang einen bestimmenden 
EinfluB. Sie nehmen, wenn sie geniigend klein gehalten wrerden, an ihm derart teil, 
daB sich an den Kopfoberflachen parabelfórmige Einsenkungen bilden. Werden yer- 
schiedene Kopfhohen angeordnet, so erfolgt innerhalb bestimmter Grenzen der Bruch 
stets in der Nahe des kleineren Kopfes naeh dem Verhaltnis /(j: h2 =  lr: l2. Fiir die 
Messung der mittleren Verformung der Krystallite innerhalb eines yerformten Kórpers 
wurde ein neues Verf. gefunden unter der Annahme der Kugel- bzw. Ellipsoidform 
des ideellen Durehschnittskorns. Die bildsame Verformung in einem ZerreiBstabe 
konnte folgendermaBen erkannt werden: ais eine Verformung der Krystallite u. ais eine 
\ ers^hiebung der Krystallite in ihrer wechselseitigen Lage. Die achsiale Dehnung 
der Krystallite weist namlich nach dem Auftreten der ersten bleibenden Verformungen, 
in der Nahe der Einspannkópfe hóhere Werte auf ais in der halben Stabhóhe. Sie 
nimmt dann bei Hochst- u. Bruchlast von den Einspannkópfen nach der Stabmitte 
zu. Kornmessungen im Querschnitt des Stabes zeigten bei Hochstlast in der Nahe 
uer Stabachse einen starkeren Verformungsgrad ais am Stabrande. Die Versehieden- 
heitcn der aehsialen Dehnungen gleichen sich mehr u. mehr aus, je mehr man sich der 
Bruchlast nahert. Da die AuBenhaut starkere Yerformungen aufweist ais das Randkom,
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ist neben Kornrerformung auf eine Kornyerlagerung in achsialer u. radialer Richtung 
zu schlieBen. (Arcli. Eisenhiittenweseń 3. B45—52. Febr. 1930. Breslau, Techn. Hoeh- 
schule.) W i l k e .

Norman Philip Goss, Die Anwendung der Rontgcnstrahlen zur Untersuchung der 
plastisćhen Defonnalian von Stahldrahten und Molybdaiibańdern. Nach einer Be- 
schreibung der Technik der Horst, der Róntgenspektrogramme werden die relativen 
Vorteile der L a t je -  u . HULL-Verff. u. die Gleichung N  A =  2 tf sin 0  von W. B r a g g  
besproclien. Die folgenden 3 Probleme wurden untersucht: die Wrkg. einer kleinen 
piast. Deformation auf die Struktur wenig gekohlter Stahldriihte, die Natur des 
Asterismus, u. die Wrkg. des Anlassens auf die Struktur von kaltgewalztem Mo-Band. 
In den ersten Stadien der Kornzerteilung findet keine Orienticrung der krystallinen 
Bnichstiicke statt, bis die Kórner alle in feine submkr. Teile zerbrochen sind. Nach 
vollsta.ndiger Kornzertrummerung u. mit weiterer Kaltbearbeitung wenden sich die 
Bruchstiicke mehr u. mehr, so dali die (llO)-Ebenen langs der Drahtachse oder der Zug- 
richtung liegen. Es gibt 2 Arten von Asterismus, eine ist auf die Reflcxion der 
Róntgenstrahlen an gebogenen Oberflachen zuriickzufiihren u. die andere beruht 
auf der Reflesion von Krystallfragmenten, die alle in derselben allgemeinen Richtung 
liegen, dereń Frontseite etwas in der Orientierung yon Fragment zu Fragment ver- 
schicden sind. Das Erwarmcn eines starlc kaltbearbeiteten Mo-Bandes yerursacht 
yollkommene Rekrysta 11 isation, aber die Richtungseigg. sind noch nach mehreren 
Wochen der Warmebeliandlung yorhanden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 
241—61. Febr. 1930. Cleveland, American Steel and Wire Co.) W i l k e .

O. Vogel, Das Beizen der Metalle. Vf. scliildert die geschichtliche Entw. des 
Beizens an Hand der WeiBblechfabrikation. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts 
wurde mit organ., dureh Garung gewonncnen Sauren gebeizt. Teilweise wurde auch 
Alaun oder Salmiak angewandt. Seit 1800 wird mit Mineralsiiuren gebeizt. (Korrosion 
u. Metallsehutz 5. Beiheft. 40— 43. 1929. Dusseldorf.) G r ASSHOFF.

M. Schlotter, Glanzendc Melallniederschlage. Die physikal. u. physiolog. Grund- 
lagcn des Glanzes u. der Spiegelung u. der versehiedenen Zwischenstufen werden be- 
sprochen. Fiir die Erzielung glanzender Metallndd. sind folgende Gesichtspunkte 
maBgebend: Das Metali muB in einer Krystallform abgeschieden werden, die es gc- 
stattet, alle Rrystallite in einer Ebene zu richten. Diese Krystallform des Nd. wird be- 
stimmt dureh die Krystallform des Metallsalzes, aus dessen Lsg. er abgeschieden wird.
— Das Richten der Krystallite kann dureh Variation der Konz., Temp., Stromstarke 
u. dureh Zusatze zum Elektrolyten erfolgen. Entgegen den bisherigen Anschauungen 
ist es nicht nótig, auf kleine Krystallite liinzuarbeiten. (Korrosion u. Metallsehutz 5. 
Beiheft. 16— 19. 1929. Berlin.) G r a s s h o f f .

W. Pfanhauser, Fortschritt in der Elektroplattierungsindustrie. Die Fortschritte 
im vergangenen Jahre 'wie automat. Arbeiten, besondere Elektrolyte fiir liohe Strom- 
diehten, verbesserteNdd., die beim Elektroplattieren noch notwendigen Hilfsmetlioden, 
u. das Abscheiden von Cr u. Cd werden kurz skizziert. (Metal Ind. [London] 36. 
91—92. 17/1. 1930. Leipzig, LANGEEIN-PFANHAUSER-Werke A. G.) W lLKE.

— , Direkte Verchromuug. Ein Verf., bei dem nicht erst eine Ni-Seliicht vor der 
V erclirom ung a u f  den Gegenstand a u fg e b ra c h t wird, das sog. NAST-Yerf., wird von der 
N o r t h e r n  C h r o m i u m  P l a t i n g  Co. im Skinnerburn-Werk bei Newcastle 
angewandt. Der Gegenstand, z. B. eine Wagenlampe, wird entblóBt u. entniekelt, 
dann geschliffen u. poliert, bis das Grundmetall eine vollkommene Spiegelung hat. 
Im Cr-Bad wird er so an Draliten aufgeliangt, daB alle Teile der Oberflache einen ent- 
spreclienden Anteil des Nd. erhalten. Er wird dann in einem besonderen Bad entfettet. 
Dies ist notwendig wegen einer Erfindung von N a s t ,  die eine wichtige Stiitze der Ver- 
ehromung ist, besonders in Hinsielit auf die geringen Kosten. Danach wird ein be- 
stimmtes 01 benutzt, daB auf der Oberflache der Saure schwimmt, u. das den H2 vom 
Cr befreit, wenn die Blasen dureh die Fl.-Oberflache gehen, liiBt es so nur harmlosen 
H a aus den Behaltem. Zuletzt kommen die Gegenstande aus dem Cr-Bad mit einer 
schónen Oberflache, dio wenig Polieren erfordert. Einzelheiten sind nicht angegeben. 
Die therm. Speichereinrichtung des Werkes wird zuletzt besclirieben. (Metal. Ind. 
[London] 36. 175—77. 7/2. 1930.) W lLKE.

Birett, Neuere galmnische Verfahren zum Korrosionsschutz von Metallen. (Vgl. 
C. 1929. II. 2256. 1930. I. 1694.) Die Verchromung ist dureh besondere Widerstands- 
fahigkeit gegen therm. Angriffe, u. infolge ihrer Hartę gegen mechan. VerschleiB aus- 
gezeichnet. Ais Korrosionsschutz gegen Atmospharilien wird sie erst dureh Unter-
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nickelung geeignet, welche auch gleiclizeitig ein Abbliittern der Chromschicht ver- 
hindcrt. Die Vercadmiumung ist we gen ihrer vollkommenen Porenfreiheit mit der 
beste Schutziiberzug gegen atmosphiir. Korrosion. Dieser Nd. kann nicht hochglanzend 
erhalten werden, wegen der Weichheit des.Metalles. (Korrosion u. Metallschutz 5. 
Beiheft. 19—20. 1929. Berlin.)  ̂ G r a s s h o f f .

József Veszelka. Korrosion und Korrosioiisschutz. Der Begriff Korrosion wird 
definiert. Der EinfluB der auf die Korrosion befórdernd bzw. yerlangsamend wirkenden 
Umstande wird erortert. An Hand des Schrifttums werden die Korrosionserscheinungen 
des Dampfkessels u. der Kondensatorrohre u. im AnschluB daran die gebrauchlichsten 
Schutzverff. u. Vorr. gescliildert. Auf die Bedeutung der Korrosionsforschung wird 
hingewieseh. (Banyaszati es Kohaszati Lapok 63. 9—14. 35—41. 18/1. 1930. Sopron 
[Ungarn], Montan. Hochsch.) Sa i l e r .

E. Maass, Einfiihrung in die Theorien der Korrosionsfcrschung und ihre wirt- 
sclwftliche Bedeutung. Die Korrosion wird definiert ais „die Zerstorung eines festen 
Korpers durch unbeabsichtigte, chem. oder elektrochem. Angriffe, die von der Ober- 
flaehe ausgehen“. Die bekannten Anschauungen iiber die Bldg. von Lokalelementen 
u. Konz.-Ketten ais Ursache der Korrosion werden eingehend erortert. In Verss. 
mit Liebreich konnte die Theorie von EVANS bzgl. der Korrosion durch sogenannto 
„Luftelemente" nicht bestatigt werden. Nach F r ie n d  nimmt die Rostgeschwindigkeit 
in Salzlsgg. mit der Wertigkeit des Anions ab. Hochmolekulare, kolloide, organ. Stoffe 
setzen die Rostgeschwindigkeit herab. Kolloidal gel. oxyd. Eisen aktiviert in „auto- 
kolloidaler Katalyse“ Sauerstoff, u. fordert daduroli die Rostgescliwindigkeit. Zum 
SchluB werden einige Zahlen iiber die jahrlichen Eisenverlusto durch Rosten u. ihre 
wirtscliaftliche Bedeutung angegeben. (Korrosion u. Metallschutz 5. Beiheft. 1—7.
1929. Berlin.) Gr a s s h o f f .

E. Liebreich, Beilrag zur Lokalelement theorie. Die Theorie der Reststróme von 
Auren u. PALMAER wird dahin definiert, daB die tlberspannung fur jeden Punkt der 
kathod. Stromspannungskurve mit dem Potential der Elektrodo unter den gegebenen 
Stromverhiiltnissen zusammenfallt. Nach dem ersten StromstoB, fiir den die kathod. 
Stromdichte maBgebend ist, ist im allgemeinen nur die Polarisation der Kathode, 
d. h. der Yerunreinigung fiir die StromgróBe von Bedeutung, wahrend das Potential 
des Grundmetalles ais unyerandert angesehen werden kann. Diese Auffassung wurde 
esperimentell an den Kombinationen Pt/Zn, G/Zn, Cu/Zn, Hg/Zn, Fe/Zn, Pb/Zn, 
C/Fe, Hg/Fe u. Hg/Cu untersucht u. bestatigt. Bei Hg/Cu wurde nach 20-std. Versuchs- 
dauer Stromumkehr infolge Amalgambldg. beobachtet. Bei dem System Cu/Zn blieb 
das Potential bei +0,153, das dem des Messings entspricht, stehen, wahrend bei Pt/C 
infolge Sauerstoffpolarisation Stromumkehr eintrat. (Korrosion u. Metallschutz 5. 
Beiheft. 20—22. 1929. Berlin.) GRASSHOFF.

M. Sauvageot, tlber einen Fali der Korrosion entlang den Komgrenzen bei einer 
Eisen-Nickel-Chromlegierung. Der Vf. untersucht die Widerstandsfahigkeit einer Fe- 
Ni-Cr-Legierung (0,34% C, 0,33% S i, 1,98% Mn, 36,5% Ni, 11,4% Cr, 49,8% Fe) 
gegen gewóhnliehes W. u. solehes mit 10% Seewasser bei Tempp. von 50—60°. Er 
pruft Bleche mit groBem (0,2—0,3 mm) u. solche mit kleinem Kom (0,03 mm). Die 
Probebleche sind wahrend des Yerf. teils elast., teils uberelast. beansprueht. Er findet 
wahrend einer Vers.-Zeit von 37 Wochen: Es zeigen keine Veriinderung samtliche 
Proben in gewohnlichem W .; von den Proben in W. mit 10% Seewasser sind 3 gebrochen, 
u. zwar von den grobkornigen Bleehcn das uberelast. u. das elast. beanspruchte, von 
den feinkornigen das uberelast. beanspruchte. Die Briiche sind zackig u. folgen immer 
den Korngrenzen. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2 bis. 421—22. Febr. 1929.) F a b e r .

E. Rackwitz, Rostschutz durch Phospliatbehandlung. Die zu parkerisierenden 
Eisenteile werden metallrein gebeizt u. von anhaftender Saure sorgfaltig befreit. Die 
Phosphatbehandlung, die 1 Stde. dauert, erfolgt in einer ca. 3%’g- wss. Lsg. von Eisen- 
manganphosphaten bei 98°. Nach Trocknung der Teile wird die Phosphatschicht 
durch Bekandlung mit Olpasten, Lacken etc. fixiert. Eisen mit mehr ais 6% Legierungs- 
zusatzen laBt sich nicht parkerisieren. SchweiBen, Loten u. meehan. Bearbeitung muB 
vor der Behandlung erfolgen. Die Schutzwrkg. beruht auf der Bldg. einer sehr dichten, 
krystallinen Schicht von sekundaren u. tertiaren, wasserunl. Phosphaten. Diese Schicht 
k t iiberdies ausgezeichnet durch ein ausgesprochcnes Adsorptionsvermogen fur Ole etc. 
Eine Tabelle von Co u r n o t  (La Parkerisation, Sonderdruck) zeigt die Cberlegenheit 
dieser Art der Oberflachenbehandlung im Vergleich mit den bisherigen Yerff. (Korrosion 
u. Metallschutz 5. Beiheft. 29—32. 1929. Berlin.) G r a s s h o f f .
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O. Krijhnke, Neuer e Verfahren zum Schulze eiserner (Jas- und Wasserleitungsrofu 
Die Rohro werden nach einem besonderen Yerf. mit einem Scliutziiberzug aus u 
verseifbarem Bitumen, insbesondere Asphaltiten oder hochmolekularen Paraffinc 
aus Erdólruekstanden versehen. Die Sehutzschieht ist gegen Sauren u. Alkalien b 
stiindig, u. wird im Gegensatz zu Teer nicht spróde. Auch gegen vagabundierem 
Strome ist die Schutzschicht lange Zeit widerstandsfahig. Die Schutzwrkg. ist liaup 
saehlich kolloider Natur durch Bldg. einer Adsorptionshaut an der Phasengren 
Eisen-Bitumen. (Korrosion u. Metallschutz 5. Beiheft. 26— 29. 1929. Berlin-Zehle: 
dorf.) G r a s s h o f f .

K. Konopicky, Neue Kurzpriifungen. Vf. wendet zur Erhóhung des Oxydation 
potentials eine Ferro-Ferrilsg. an, die es gestattet, jedes beliebige Sauerstoffpotenti 
zu erreichen, ohne daB der Sauerstoff katalysiert wird, oder Passivitat des Metali 
verursacht. Es wird gezeigt, daB ein logarithm. Zusammenhang zwischen Gewicht 
abnahme u. Potential besteht, der sieh auch esperimentell verifizieren laBt. D 
Potentialabfall bei Cr u. Cr-Stahlen ist logarithm. von der Zeit abliangig. Die B 
deutung der GróBe des Anfangs- u. des Endpotentials u. der Neigung der Kurve fi 
das MaB der Korrosion werden dargelegt. Die angestellten Betrachtungen gelten : 
Modifizierung auch bei Ausbildung einer natiirlichcn oxyd. Schutzsehicht, oder ein 
kunstlieh aufgebrachten Decksehicht. (Korrosion u. Metallschutz 5. Beiheft. 35—3
1929. Wien, Techn. Hochsch., Inst. f. chem. Technologie anorgan. Stoffe.) GRASSHOF

Henry S. Rawdon und W. A. Tucker, Die Wirkung oxydierender Bedingungt 
auf die beschleunigten eleklrolylischen Korrosionspriifungen. Beschleunigte elektroly 
Korrosionsverss. an Cu- u. Ni-Bleehen in einer NaCl-Lsg. wurden nach dem Vei 
von R a w d o n  u. B lu m  (C. 1927. II- 495) durchgefiihrt. Die Oxydationsbedingunge 
wurden dadurcli geandert, daB die elektrolyt. Zelle in eine 0 2- oder N2-Atmosphai 
eingeschlossen wurde, sowie durch Benutzung einer gasfreien Lsg. oder einer sololiei 
durch dio 0 2 oder N2 durchgeleitet wurde. Im allgemeinen scheinen nur die Ergebnisi 
fiir kleine Anodenverluste (niedrige Stromdichten) eine wirkliche Bedeutung fiir d 
yerschiedenen gepriiften Bedingungen zu haben. Bei den hóheren Stromdichtc 
stimmten die Gewichtsverlust-Voltkurven ganz iiberein. Die Ergebnisse mit nur tei 
weise eintauchenden Proben, besonders wenn eine 0 2-Atmosphare angewandt wurd 
unterscheiden sieh von denen bei ganz eingetauchten Proben ganz bedeutend; d 
Anodenverluste sind bei teilweisem Eintauchen viel gróBer ais im anderen Fali. Bei B 
nutzung einer N2-Atmospbiire oberhalb der Lsg. oder bei einer Sattigung der Ls] 
mit N2 werden die Korrosionsverluste von ganz oder teilweise eingetauchten Anodc 
stark Ycrringert. Cu u. Ni verhielten sieh in jeder Beziehung bei den verschiedenc 
Yersuchsbedingungen ahnlich, der Unterschied war jedoch beim Cu deutlicher. D 
Differential-Oxydationswrkg. auf ein in eine Lsg. eingetauchtes Metali ist mit relati 
hohen Korrosionsyerlusten in vielen Fiillen verbunden, wobei das Potential in bezi 
auf die Lsg. des Teils der Probe, der keinen freien Zutritt der Luft (0 2) hat, unte 
schiedlieh (anod.) gemacht wird zu dem Potential der anderen Teile der Probe, d 
groBeren Zutritt zur Luft haben (kathod.). Diese Wrkg. der teilweisen Oxydatic 
hat seinen Ursprung in der ,,Zelle“ u. wirkt zusatzlich zu der Anwendung der iiuBerc 
EMK. auf die Zelle. Die Unters. der korrodierten Oberflache zeigte eine Ungleichhe 
des Angriffs auf die Anodenoberflache in den Fiillen, in denen der Differential-Ox; 
dationsfaktor verstarkt wurde. Dio 0 2-Wrkg. in der Lsg. ist die eines Depolarisato: 
der Kathodenoberflaehe. Aus den Verss. ergab sieh, daB der ganze fur die Verlusi 
Yerantwortliche Strom nicht gemessen worden ist. (Bureau Standards Journ. Res. ! 
375—90. Sept. Washington [D. C.].) W il k e .

V. Duffek, tlber Beziehungen zwischen Prufmełhoden bei der praktisclten B 
slimmung der liostbestandigkeil von Sonderstahlen. (Vgl. C. 1929- I. 2450.) Die Potei 
tiale yon Ni- u. Ćr-Stahlen in 1-molarer Eisensulfatlsg. wurden gemessen, u. mit dei 
selben Stiicken auch die Kupfersulfatprobe angestellt, was zu widersprechenden Resu 
taten fiihrte. Die Potentiale des Kupfers u. verschiedener Ni- u. Cr-Stahle gegen d 
Kalomelelektrode wurden in schwefelsaurer Lsg. unter Variierung der H-Ionen i 
Cu-Ionenkonz. gemessen. Aus diesen Verss. ergab sieh, daB die Kupfersulfatprufmethoc 
nur bei Anwendung einer Yio-mol. CuS04 +  Vio"n- H2S 0 4-Lsg. den prakt. Verhal 
nissen entsprechende Resultate ergibt. Verss. in dem vom Vf. angegebenen Rostap] 
u. Freilagerverss. bestatigen diesen Befund. (Korrosion u. Metallschutz 5. Beihef 
32—34. 1929. Berlin.) ____  ____  G r a s s h o f f .
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Anaconda Copper Mining Co., New York, Gewinnung von fliichtigen Meiallen 
aus Schlacken o. dgl. (D. R. P. 491 625 K I. 4 0 a  vom 22/7. 1927, ausg . 14/2. 1930. —  
C. 1928. I I .  1261.) K u h l i n g .

W. S. Millar, London, Behandeln von oxydischem Eisen. Fe20 3, oxyd. Eisenerze 
oder ahnliche Rohstoffe werden mit Sehwefel, Schwefeleisen oder belicbigeu, Pe u. 
Sehwefel enthaltenden Stoffen gemischt u. die Mischungen gegebenenfalls nach vor- 
herigem Erhitzen mit gegebenenfalls iiberschussigein Cl2 oder Cl2 enthaltenden Gasen 
behandelt. Es entweicht S 02 u. gegebenenfalls FeCl3. Das Destillat oder der Riick- 
stand wird mit W. aufgenommen u. die Lsg. elektrolyt. yon Pe u. Cl2 befreit. Den 
Mutterlaugen wird vorhandenes Cu, Pb, Zn usw. in bekannter Weise entzogen. (E. P. 
316 404 vom 3/7. 1928, ausg. 22/8. 1929.) K u h l in g .

Complex Ores Recoveries Co., ubert. von-. Melville Fuller Coolbaugh und 
John Burns Read, Golden, V. St. A., Verarbeitung sulfidischer, Eisen, Zink u. dgl. 
enthaltender Erze. Die zerkleinerten Erze werden im Gleichstrom mit Luft durch Ofen 
bewegt, in welcliem sie je nach ilrrer Zus. schwankenden, zwischen 450 u. 950° liegenden 
Tempp. ausgesetzt werden. Sie werden dann unter Zusatz von nicht geróstetem lloherz 
gesintert u. geschmolzen. {A. P. 1 7 4 4 8 6 7  vom 13/6. 1924, ausg. 28/1. 1930.) K u h l .

William Henry Smith, Detroit, Reduktion von Metalloxyden, besonders Eisen- 
erzen, in senkrechten, von Heizkandlen umgebenen, gescldossenen Kammern. (D. R. P. 
490 409 KI. 18a vom 1/10. 1926, ausg. 10/2. 1930. A. Prior. 17/2. 192G. — C. 1927-
I. 3135.) K u h l in g .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Deutschland, Verwertung abgerósteter 
Pyrite u. dgl. Die noch etwa 5—8% Sehwefel enthaltenden abgerosteten Pyrite o. dgl. 
werden, zweckmaBig in Drehrohrofen, unter Bewegung in der oxydierenden Atm. eines 
entgegengefuhrten Gasstromes bis zur Erweichung oder Verflussigung erhitzt. Dabei 
reagiert der vorhandene Sehwefel mit Fe20 3 u. entweicht grófitenteils ais S 0 2. Zwecks 
Verfluchtigung von vorhandenem Zn, Pb u. anderen fliichtigen Bestandteilen wird 
in einem Teil des Ofens eine reduzierende Atm. geschaffen. Der Riickstand kann im 
Hochofen verhiittet werden. (F. P. 673026 vom 12/4. 1929, ausg. 19/1. 1930.) K u h l .

Davis Steel Process Corp., New York, ubert. von: E.-W. Davis, Minneapolis, 
V. St. A., Gewinnung von Eisen und Stahl aus Erzen. Die Erze werden in Flammófen 
mit Kohle u. FluBmitteln reduziert u. die Temp. auf einer solchen Hohc gehalten, 
daB Oxydation des entstandenen Metalls vermieden wird. Der Geh. der Schlacke an 
Fe20 3 ist so niedrig zu halten, daB die Entschwefelung des Metalls nicht gehindert 
wird. (E. P. 316 303 vom 12/7. 1929, Auszug veróff. 18/9. 1929. Prior. 28/7. 1928.) Ku.

Electro-Metallurgical Co., New York, Kohlenstoffarme Eisenlegierungen. Ge- 
sclimolzenes, kohlenstoffhaltiges Ferroehrom, -mangan, -wolfram o. dgl. oder Gemisehe 
solehcr Legierungen mit kohlenstoffreichem Stahl werden in einem Konverter der 
Emw. eines seitlich zugefiihrten Gasstroms ausgesetzt, welcher wenigstens 48% Os 
enthalt u. wenigstens 1600° li. ist. Wahrend oder nach dieser Behandlung kann auch 
mi  ̂H2 geblasen werden, der zweckmiŁBig unter der Oberflache der Sehmelze zugefuhrt 
wird. (E. p . 316  329 vom 27/3. 1928, ausg. 22/8. 1929.) K u h l in g .
•r _W®stinghouse Electric & Mfg. Co., Pennsylvanien, iibert. von: Norman

Plllmg, Ehzabeth, V. St. A., Mechanische Bearbeitung von Eisenaluminium- 
legierungen. 4—10% Al enthaltende Fe-Al-Legierungen werden vor der mechan. Be- 

auf 30—200° erhitzt. Sie sind dann nicht sprodc. (A. P. 1 7 4 4 2 4 2  vom 
2/9. 1922, ausg. 21/1. 1930.) K u h l in g .

Electro Metallurgicał Co., V. St. A., Stickstoffluirlung von Eisen und Stahl. 
L>ie zu hartenden Gegenstande werden bei weniger ais 580° der Einw. einer bei der 

Temp. geschmolzenen Mischung von Cyaniden, z. B. einer Miscliung von 
, KCN> ausgesetzt. (F. P . 670 612 vom 28/2. 1929, ausg. 2/12. 1929. A. Prior. 

27/6.1928.) ' K u h l i n g .
04 , ,  a  ̂ AUoy Steel Corp., iibert. von: Earle C. Smith, Massilon, V. St. A.,
btaluerzeugung. Zu Stahlbiidern, welche mittels Mn, Si u. Al reduziert worden sind, 
wird ein unterhalb des F. des Stahles schm. FluBmittel, vorzugsweise ein Gemisch 
von ibO  u. NaF gegeben, Die Kornfeinheit u. die davon abhangigen mechan. Eigg.

werden verbessert. (A. P. 1 7 4 4  418 vom 16/2. 1925, ausg. 21/1.
o  , , K u h l in g .

v  Steel Corp., Massilon, iibert. von: W alter M. Fam sworth, Canton,
Kftft im io  Z11 einem Eisenerz o. dgl., Cr u. Kohle enthaltenden u. auf

1“00 erhitztem u. mit einer oxydierenden Schlacke bedeckten Bade wird ein
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Oxydationsmittel, vorzugsweise Fe20;,, gegeben. Der groBte Teil der Kohle verbrennt, 
ein groBerer Teil des Cr wird zu Cr03 oxydiert u. gebt in die Schlacke. Hierauf wird 
CaO u. Ferrosilicium zugegeben, welches in der Schlacke vorhandenes Cr20 3 u. Fe20 3 
zu Metali reduziert. Dieses wird von dem Schmelzbade aufgenommen. (A. P. 1 7 4 4 3 7 4  
Tom 29/6. 1927, ausg. 21/1. 1930.) K u h l i n g .

Norsk Handels-og Industrilaboratorium A/S., Oslo (Erfinder: F. Tharaldsen), 
Zinkgewinnung. Bei der elektrotherm. Gewinnung von Zn werden die Rohstoffe in 
horizontal oder geneigt angeordneten, gedrehten oder geriittelten Ófen auf Tempp. 
erhitzt, bei denen Zn vcrdampft, aber die Rohstoffe noch nicht schmelzen. (Schwed. P. 
62 773 vom 26/5. 1922, ausg. 13/4. 1927. N. Prior. 28/2. 1922.) K u h l in g .

George Leslie Oldright, Salt Lake City, V. St. A., Verarbeitung von Bleierzen. 
Die zerkleinerten Erze werden unter reduzierenden Bedingungen erhitzt, bis das ge- 
bildete metali. Pb geschmolzen, die iibrigen Bestandteile aber nur gesintert sind. Hierauf 
wird die M. zur Entfernung der Hauptmenge des Pb in w. Zustande abgepreBt u. der 
Rest des Pb aus dem Ruekstand ausgeschmolzen. (A. P. 1 7 4 4 1 7 4  vom 22/11. 1926, 
ausg. 21/1. 1930.) K u h l in g .

W ilhelm Reitmeister, Deutschland, liedtiktion geschmolzener Metalle, besonders 
des Kupfers u. seiner Lcgierungen. In die geschmolzencn oxydhaltigen Metalle wird
gepulverte Kohle in kleinem UberschuB iiber diejenige Menge eingeruhrt, welche durch
das vorhandene Metalloxyd zu CO oxydiert wird. Die iiberschussige Kobie kann ge- 
gebenenfalls durch Zufuhr entsprechender Mengen von Metalloxyd unschadlich ge- 
nmcht werden. (F. P. 672955 vom 11/4. 1929, ausg. 9/1. 1930. D. Priorr. 16/6. 1928; 
31/1. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sclmtz von Magnesium und 
Magnesiumlegierungen. Ein ausreichender Schutz gegen zerstorende Einww. wird 
auch erreiclit durch zoitweilige Behandlung der Metalle mit schwachen, z. B. l° /0ig. 
wss. Lsgg. von Bichromaten. (E. P. 316 208 vom 14/3. 1929, Auszug veroff. 18/9. 1929. 
Prior. 25/7. 1928. Zus. zu E. PP. 287450; C. 1928. I. 2988 und 305197; C. 1929. II. 
647.) K u h l in g .

Moritz Holzer, Pfórzheim, Erzeugung hochglanzender Oberflachen lei Gold- und 
Feinsilberuuren unter Benutzung einer eyankalihaltigen Lsg., dad. gek., daB eine 
Badlsg. verwendet wird, die auf 6 Liter W. 300 g gebrannten Alaun, 210 g CNK u. 
60 g Soda enthalt, in welche die Waren nach Torherigem Aufkochcn des Bades 2 bis 
3 Min. lang getaucht werden. (D. R. P. 492 022 KI. 48a vom 3/6. 1927, ausg. 15/2. 
1930.) K u h l in g .

G. Monaghan, London, Iłeinigung silberner Gegenstdnde. Die zu reinigenden 
Gegenstande werden auf eine gefeuchtete Platte aus einem Metali gelegt, welches, 
wie Zn oder Al, elektropositiyer ist ais Ag, u. mit einer h. Lsg. iibergossen, die Na2C03 
oder NaCl u. NaHC03 enthalt. (E. P. 316 446 vom 9/8. 1928, ausg. 22/8. 1929.) K u h l .

Helene Schuchard, Berlin, Gewinnung von Edelmetallen, besonders Platinmetallen 
aus schwer aufsehlieBbarem Gut, 1. dad. gek., daB man letzteres in zerkleinerter Form 
bei verkaltnismaBig niedriger Temp. (z. B. 300°) mit Cl2 behandelt in Ggw. von Chlor- 
ubertragern, zweekmaBig unter Zusatz von niedrig schm. Salzen, z. B. Alkalihaloiden, 
die dabei nicht zers. werden, ais PluB- oder Kontaktmittel, die entst-andenen Edel- 
metallyerbb. durch Auslaugen entfcrnt u. die Edelmetalle aus den Lsgg. in bekannter 
Weise ausscheidet. — 2. gek. durch die Verwendung von gasformigen Beschleunigern, 
wie N2, mit u. ohne Druck, wobei die Chlorierung in gescblossenen GefaBen ausgefuhrt 
wird. — Ais Chloriibertrager kami auch Alkalinitrat oder -nitrit verwendet werden. 
(D. R. P. 491730 KI. 40a vom 28/11. 1926, ausg. 14/2. 1930.) K u h l in g .

American Brass Co., Waterbury, tibert. von: W illiam  H. Bassett, Cheshire, 
V. St. A., Legierungen. Die Legierungen enthalten ais Hauptbestandteil Cu neben
0,5—1,5% Cd u. 2—7% Zn. Sie sind besonders zur Herst. von elektr. Leitungsdrahten 
geeignet, (A. P. 1 7 4 4 7 1 7  vom 18/6. 1928, ausg. 28/1. 1930.) K u h l in g .

Oscar von Rosthorn, Miesenbach, Osterreicb, Herstellung von Kwpferlegierungen, 
bestehsnd aus Kupfer, Cadmium und Magnesium. (D. R. P. 491438 K I. 40b y om  27/5. 
1926, ausg. 10/2. 1930. — C. 1926. II. 1580.) K u h l i n g .

Louis Hackspill und Em ile Rinck, StraBburg, Herstellung flussiger Kalium- 
Natriumlegierungen. (D. R. P. 491 626 K I. 40b vom 27/6. 1928, ausg. 14/2. 1930.
F. Prior. 8/8.1927. — C. 1928. II. 1926.) K u h l i n g .

J. Bertram, Dusseldorf, Legierungen. Bei den Fe-Legierungen gemaB dem Haupt-



patent wird bis zu % des Ni durch Co ersetzt. (E. P. 320 991 vom 23/8. 1928, ausg. 
21/11 .1929 . Zus. zu E. P. 232591; C. 1926. 1. 489.) K u h l in g .

Cleveland Graphite Bronze Co., iibert. von: John V. O. Palm  und Edward 
C. Knilth, Cleyeland, V. St. A., Lagermetalle, bestehend aus Legierungen von etwa 
67°/0 Pb, 15—18°/0 Cd, 5—10% Zn u. 6—15% Sb. Die Legierungen sind vor dem 
zu gleichem Zweck viel gebrauchtcn Babbittmetali durcli groBere Hartę u., besonders, 
Elastizitat auspezeichnet. (A. P. 1745  314 vom 4/8. 1927, ausg. 28/1. 1930.) K u h l .

Izidor Jeiteles, Prag, Rubidium und Casium enthaltende Lagermełalle, gek. durch 
Zusatz yon Rb o'der Cs bzw. von Rb u. Cs zu Pb-Lagermetallen. Der Geh. an Rb u. 
Cs kann unter 0,01% betragen. AuBer Rb u. Cs konnen auch Cd, Cu, Ni, Bi, Zn, K, 
Sb, As, P, S, Se, Si usw. zugesetzt werden. (Jugosl. P. 5 699 vom 15/6. 1927, ausg. 
1/4. 1929. Oe. Prior. 22/7. 1926.) S c h o n f e l d .

K. R. Binks, Rotherliam, England, Hilfsdusen fur Gupkesseł. Zur Herst. der 
Diisen mischt man Chromerz mit einem Bindemittel, wie Ton, u. etwas W., formt 
die Mischung unter Druck u. brennt bei 1450—1500°. (E. P. 321106  vom 24/12. 1928, 
ausg. 21/11.1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Porige Metali gegenstande. 
Durch Zers. von Metallcarbonylen erhaltene Metalle werden durch Erhitzen, Druck 
oder beides geformt. Das Erhitzen erfolgt zweckmaBig in einer Atmosphare yon H2 
oder einem inerten Gase. Die Erzeugnisse, welchen noch andere ihre Wirksamkeit 
erhfihende Stoffe einyerleibt sein konnen, dienen ais Sammlerelektroden, Diaphragmen, 
Filter, Katalysatoren o. dgl. (E. P. 311141 vom 9/7. 1928, ausg. 29/5. 1929.) K u h l .

H. Jackson, Knutsford, England, Lóten von Aluminium. Beim Verloten yon Al 
z. B. mittels einer Legierung von Sn, Zn, Al u. Pb werden die zu yerlotenden Teile 
gereinigt u. mit einem die Luft abschlieBenden, in der Hitze yerdampfenden Stoff 
bedeckt. (E. P. 321 554 vom 10/11. 1928, ausg. 5/12. 1930.) K u h l i n g .

Hollup Corp., iibert. von: Harvy R. Pennington, Chicago, V. St. A., Ldtst&be 
fiir Lichlbogenschweiflung. Die Lotstabe sind mit einer Mischung von 70% Kohle- 
u. 30% Eisenpulver uberzogen. Ais Bindemittel dient Wasserglas. (A. P. 17 4 5  267 
vom 22/5. 1926, ausg. 28/1. 1930.) " K u h l i n g .

National Boiler W ashing Co. of Illinois, Chicago, iibert. von: Spencer Otis 
und Wilson T. Herren, Barrington, V. St. A., Verbleien von eisernen Gegenstanden. 
Die mechan. u. durch Beizen gereinigten u. gewaschenen Gegenstande werden in un- 
mittclbarem AnschluG an diese Reinigung, vorzugsweise elektrolyt. mit einer diinnen, 
aber dicliten Bleihaut yersehen, nacheinander mit der Lsg. eines FluBmittels u. einem 
geschmolzenen FluBmittel behandelt u. dann in geschmolzenes Pb getaucht. (A. P. 
1745185  vom 31/5. 1924, ausg. 28/1. 1930.) " K u h l i n g .

Simon Dreyfus, Frankreich, Galmnisieren, besonders Verchronien kleiner Gegen
stande. Die zu galvanisierenden Gegenstande befinden sich innerhalb eines gelochten 
Behiilters aus leitendem oder niclit leitendem Stoff. Der Behalter dient entweder 
ais Kathode oder enthalt diese. Er wird wahrend der Elektrolyse innerhalb der Badfl. 
exzentr. gedreht. (F. P. 672742 vom 24/7. 1928, ausg. 6/1. 1930.) K u h l i n g .

Soc. Chimiąue de la Seine und V. Szidon, Paris, Elektrolytisclies Verchromen. 
Der Elektrolyt besteht aus wss. Lsgg. von Cr03, denen kleine Mengen von Cr2(S04)3 u. 
Na2C03 zugesetzt sind. Elektrolysiert wird mit 0,9 Amp. je Quadratzoll u. 4—6 Volt. 
Die zu verchromenden Gegenstande werden vor der Elektrolyse zw'eckmaBig elektr. 
erhitzt u. noch h. in den Elektrolyten eingebraeht. (E. PP. 320 952 u. 320 959 vom 
28/7. 1928, ausg. 21/11. 1929.) “ K u h l in g .

A. W. Greenhill und H. P. Fay, London, Plionographen- u. dgl. -walzen. Auf 
der Yorbehandelten Wachswalze wird auf elektrolyt. Wege entweder unmittelbar 
ein Belag aus hartem Metali, wie Cr, Nickelstahl, Chromnickel o. dgl., oder zunachst 
ein Negatiy aus Cu erzeugt u. von diesem Positiye aus hartem Metali gewonnen. (E. P. 
321400 yom 24/7, 1928, ausg. 5/12. 1929.) K u h l in g .

Gesellschaft fiir Elektrodenzerstaubung m. b. H., Bohlitz-Ehrenberg, tlberziige. 
Aletall. Ubcrziige auf Gegenstanden tier. oder pflanzlichen Ursprungs werden erzeugt, 
indem man die Gegenstande der Vakuumkathodenzerstaubung unter Anwendung 
gekiihlter Elektroden unterwirft. (Tschechosl. P. 28123  vom 29/1. 1927, ausg. 25/3.
1929.) Sc h o n f e l d .

Georg Halbe, Hamburg, Entfernung von Bleiablagerungen auf Gegenstanden aus 
Eisen oder Slahl, besemders zur Reinigung der inneren Laufbolmmgen von Gewehrlaufen, 
gek. durch die Behandlung mit Lsgg. von HgCl2. — Yorzugsweise geeignet sind alkoh.
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Lsgg., welchen noch Terpentin-, Ricinusól o. dgl. zugesetzt ist. (D. R. P. 491 747 
K I. 48d v om  10/6. 1928, ausg. 14/2. 1930.) K u h l in g .

Alfred Schimmel, M etallographie der teehnisehen Kupferlegierungen. Berlin: J .  Springer 
1030. (V I, 138 S.) gr. 8°. M. 19.— , Lw. II. 20.50.

[russ.] Volkskommissariat fur Verkehrsmittel, U ntersuehung von Calcium -Babbiten und von 
kolloidalem G rapliit (Gesam m elte Abhandlungen). M oskau: U SSR .-Transpetschati- 
N K PS  1929. (108 S.) R bl. 1.75.

IX. Organische Praparate.
I. Gr. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von o-Carbox>j- 

amidoarylthioglykolsauren. o-Cyanarylthioglykolsiiuren werden mit Hilfe aromat. Sul- 
fonsauren hydrolysiert. — Z. B. wird 4-Melhozy-l-carbonsaureamidbenzol-2-thioglykol- 
saure durch Hydrolyse der entsprcclienden 1-Cyanverb. mittcls Phenolsulfonsaure 
erhalten. — 4-Athoxy-l-carbonsdureamidbenzol-2-thioglykolsaure liiCt sich aus der ent- 
sprechendcn 1-Cyanverb. bei Verwendung von Naphthalinsulfonsaure darstellen. 
(E. P. 310 757 vom 29/4. 1929, Auszug veroff. 26/6. 1929. Prior. 28/4. 1928.) A l t p .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von A. M. Clifford, Akron, Oliio, V. St. A., 
Herstellung von sekundaren Aminen der arcmatischen Rtihe. Aromat. Oxyverbb. werden 
unter Druck bei erhóhter Temp. mit NH3 behandelt. — Aus fi-Naphthol wird durch 
Einw. von W.-freiom, fl. NII3 u. Steigerung der Temp. auf 300—325° p,(3'-Dinaphthyl- 
arnin neben wenig fi-Naphthylamin erhalten. a-Naphthol liefert ai,a.'-Dinaphthylamin, 
ein Gemisch von a- u. /J-Naphthol geht in a,/S'-Dinaphthylamin iiber. (E. P. 310 871 
Tom 20/3. 1929, Auszug vcróff. 26/6. 1929. Prior. 2/5. 1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: H. Bucherer, 
Munchen), Herstellung von Diarylaminen und dereń Abkommlingen, darin bestehend, 
daB man in Abanderung des Verf. des Hauptpat. hier p-Diaminoarylthiosulfosauren 
mit den Schwefligsiiureestern aus /?-Naphtholen oder /j-Naphthylaminen bei Ggw. 
oder Abwesenhcit von iiberschussigen Sujfiten kondensiert. — Z. B. wird 2-Oxynaph- 
thalin-6-sulfonsaure mit p-PItenylendiaminthiosulfonsaure (I), Disulfit u. W. so lange 
am RiickfluB erhitzt, bis der Nd. nicht mehr zunimmt. Das Prod. wird mit W. ge- 
waschon u. ist nach Trocknen dunkelgriin. Die Lsg. in Na2C03-Lsg. farbt sich bei 
Luftzutritt rasch dunkel; beim AufgieBen auf Papier u. tlberstreichen mit Cl-Lauge 
entsteht eine rotviolette Farbung. In konz. H 2S 04 ist die Verb. mit violetter Farbę 1. — 
2-Aviinonaphthalin-6-sulfonsaure u. p-Amincdime.thylanilintliiosulfonsaiire liefert ein 
Prod. mit gieichen Eigg., welches jedoch mit Chlorlauge auf Papier eine griine Farbung 
gibt. — 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulJonsaure u. I  werden mit Disulfit u. W. erhitzt. 
Die M. nimmt eine griinlichgelbe Farbę an, wobei Lsg. eintritt. Nach einigen Stdn. 
wird HC1 zugegeben u. die S 02 weggekocht. Das Kondensationsprod. wird mit NaCl 
abgeschieden; 1. in konz. H2S04 mit anfanglich olivgriiner, spater mififarbener Farbung, 
in Na2C03-Lsg. blaugrau, beim AufgieBen auf Papier u. tlberstreichen mit Cł-Lauge 
entsteht eine blaulichrote Farbung. (D. R. P. 485 435 KI. 12q vom 2/4. 1926, ausg. 
31/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 451980; C. 1928. I. 2311.) A l t p e t e r .

Newport Co., Carollville, V. St. A., Herstellung von l-Amino-2,4-dicMorantlna- 
chinon. (Schwz. P. 134366 vom 24/10. 1927, ausg. 16/10. 1929. — C. 1928. II. 1821 
[E. P. 288 884].) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Mildner, 
Leverkusen), Darstellung von Chinizarinsttlfosaure und ihren Derivalen, bei denen die 
Sulfogruppe sich im Nebenkern befindet, dad. gek., daB man den Borsiiureester des 
Chinizarins u. seiner D eriw . mit oder ohne Zusatz von Quecksilber oder Quecksilber- 
verbb. mit rauchender Schwefelsaure erhitzt. — Man stellt durch Erhitzen von Chini- 
zarin mit krystallisierter Borsam-e u. Oleum 20%ig- den Borsaureester des Chinizarins 
her, setzt Oleum 65%ig u. (Juecksilbersulfat zu, erhitzt auf 170—180°, gieBt in W. u. 
salzt die erhaltene Chinizarin-6-sulfonsaure, die in nahezu quantitativer Ausbeute 
entsteht, aus. In ahnlicher Weise erhalt man die MethylcJiinizarinsulfojisaure. (D. R. P- 
492 000 KI. 22b vom 23/3. 1928, ausg. 15/2. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 2-Halogen- 
benzothiazolen durch Einw. von PCI5, BBr6, POCl3, PSC13 (die beiden letzteren konnen 
ais Yerdiinnungsmittel dienen) auf 2-Oxy- oder 2-Mercaptobenzothiazole. — Man 
erhitzt z. B. 2-Mercaptobenzothiazol in PSC13 mit PCI- 3 Stdn. auf 90— 100°, dest. im
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Yakuum, hierauf bei gewohnlichem Druck (PSC13 Kp. 135°), wobei das 2-Chlorbenzo- 
Ihiazol in 95%ig. Ausbeute erhalten wird, Kp. 248°, im W.-Strahlvakuum Kp. 124°; 
wird beim Abkuhlen mit Eis fest, E. 22°. — Aus 5-Melhyl-2-mercaptobenzothiasol wird 
durch Einw. von PC15 in POCl3 oder PSC13 boi 100° wahrend 3—4 Stdn. 5-Methyl-2- 
cHorbenzothiazol erhalten, E. 46—47°, ICp. 266°, im W.-Strahlvakuum Kp. 132°. — 
8-Nitro-2-mercaptobenzothiazol liefert 6-Nitro-2-chlorbenzoihi(izol, E. 190°, bildet durch 
Erhitzen mit Anilin  eine Phenylamińowrb., E. 247°. — Aus 2-Mercaptobenzotlńazol-5 
carbonsdure lafit sich durch Einw. von 2 Moll. PCI- das 2-CIdorbenzothiazol-5-carbon- 
saurecldorid darstcllen. — In den Verbb. liifit sich das 2-Halogenatom leicht aus- 
tauschen. (F. P. 673 622 vom 20/4. 1929, ausg. 17/1. 1930. D. Prior. 30/4. 1928.
E. P. 310 815 vom 30/4. 1929, Auszug veroff. 26/6. 1929. Prior. 30/4. 1928.) Ai/rp.

Rudolf Pummerer und Georg Huppmann, Erlangen, Darstellung_ von partieU 
hydrierten Naphifib-a-pyronen, dad. gek., daB man ar-p-Tetralol (I) mit Oxysauren

oder /?-Ketonsiiuren mittels 
saurer Kondensations- 

mitteln kondensiert. Die 
Rk. verlauft gemaB neben- 
stehender Formel. Z. B. 
wird I mit Apfelsaure 
(1:1 Mol.) u. der doppelten 
Gewichtsmenge konz.H2S04 
bis zur Gasentw. erliitzt u. 

das dunkelrote Tetrahydronaphiho-a.-pyron nach Erkalten mit Eis versetzt. Nadeln aus 
verd. HCl, F. 131°, 11. in Chlf., Aceton, Bzl., A., Eg., A. — Aus I u. Acetessigester entsteht 
'/-Methyltetra-liydronaphtho-a-pyron, Krystalle aus Lg., F. 154°, 11. in Aceton, Pyridin, 
Chlf., A., Eg. Bzl., Ausbeute iiber 90%. Die Verbb. werden beim Kochen mit Alkalien 
verseift, (D. R. P. 489 362 KI. 12 o vom 6/6. 1928, ausg. 7/2. 1930.) A l t p e t e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt, vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von 2-Chlorpyridin. (D. R. P. 489183 KI. 12 p vom 4/12. 1926, ausg. 
14/1. 1930. — C. 1928. I .  2460 [E . P. 281 650].) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: M axD ohrn und Ralph Dirksen, 
Berlin-Charlottenburg), Darstellung von. Dijodsubstitutionsprodukten des 2-Oxypyridins 
und seiner Derimte, dad. gek., daB man 2-Oxypyridin oder dessen Deriw. mit JC1 
in mineralsaurer Lsg. behandelt. — Hierzu vgl. A. P. 1 706 775; C. 1929. II. 488. 
Nachzutragen ist folgendes: Durch Einw. von JCl auf 2-Oxy-6-methylpyridin in verd. 
HCl bei Zimmertemp. wahrend 48 Stdn. entsteht 2-Oxy-3,5-dijod-6-methylpyridin, 
welches durch Auflosen in NaOH u. Ausfallen mit S 0 2 gereinigt wird; Krystalle aus A.,
F. 230° (Zers.). (D. R. P. 490416 KI. 12p vom 1/4.1927, ausg. 27/1.1930.) A l t p e t e r .

■ I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Vohwinkel, Fritz Schonhofer und August Wingler, Elberfeld), Darstellung 
N-substiluierter Aminę der carbo- und heterocyclisclien Peiłien. — Hierzu vgl. E. P. 282453;
C. 1929. II. 193. Nachzutragen ist folgendes: Durch Verschmelzen von 6-Methoxy-8- 
aminochinolin mit PyrrolidylathylchloridhydrocMorid (das freie Chlorid, farblose FI., zeigt 
Kp.e 40—41°) bei 100—110° erhalt man die Verb. I, hellgelbes Ol, Kp.j 185—187°,

HłC.O|' '

N rijT__ptr I N ^CH—CHj
NH—CHj- CH, -N <  2 V * N H -C H 3- C /  > C H 2

CH,—CH2 \C H 2-N -C H 3
dereń Hydrochlorid in W. 11. ist. LaBt man 2 Moll. der 2. Komponentę auf das Chinolin- 
deriv. einwirken, so erhalt man ein Prod., welche3 in der 8-Aminogruppe 2Pyrrolidyl- 
reste tragt, dickfl. gelbes Ol, Kp.j 215— 220°. — Verwendet man 6-Methoxy-8-N-7nethyl- 
aminochinolin, so erhalt man eine Verb. der gleichen Zus. wie I ,  wobei der H der 
8-NH-Gruppe durch CH3 ersetzt ist, gelbes Ol, Kp.x 190—193°. — Durch Umsetzung von
6-Methoxy-S-amhiochinolin nfit N-Melhyl-3-ćhlormet1iyl-A3-tetrahydropyridinhydrochlorid 
(dargestellt durch Bed. des aus y-Chlorpropicmaldehyd u. CH3NH2 erhaltlichen N-Meihyl- 
A -teirahydropyridinaldehyds-3 mit Na-Amalgam u. Chlorierung des Alkohols mit SOCl2) 
erhalt man die Verb. der Zus. II (8 Stdn. bei 130—140°), gelbes Ol, Kp.2 220—225°; 
das Hydrochlorid ist in W. U. (D. R. P. 490 275 KI. 12p vom 21/12. 1926, ausg. 
5/2.1930. Zus. zu D. R. p. 486079; C. 1930. I. 1006.) A l t p e t e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Mietzsch, 
Elberfeld), Darstellung von basisclien Atliern der Acridinreihe. (D. R. P. 490 418 KI. 12p 
vom 9/7. 1926, ausg. 5/2- 1930. — C. 1929. II. 2797 [A. P. 1 727 480].) A l t p e t e r .

Hans Kaufmann, Deutschland, Herstellung von Verbindungen aus Erdalkali- 
nitriieti und Melliylzanihinen. Die Prodd. sind in W. 1. — Z. B. wird Kaffein (21 Teile) u. 
Ca{N02)»-H„0 (15 Teile) in W. gel., die Lsg. eingedampft. Man erhalt ein nicht liygro- 
skop., in W. von 25° zu 5% 1. Prod. — Das in gleicher Weise mit Ba(N02)2 crhaltene 
Prod. zers. sich bei liingerer Beriihrung mit W. — Aus dem Ca-Salz des Theobromins 
oder Theophyllins u. Ca(N02)2 wird ein in W. 1., luftbestiindiges Prod. erhalten. — 
In gleicher Weise liiBt sich auch das Sr-Salz des Theophyllins mit Sr(N02)2 in eine zu 
etwa 8% 1- Doppelyerb. yerwandeln. (F. P. 674 300 vom 30/4. 1929, ausg. 27/1. 1930.
D. Prior. 7/5. 1928.) A l t p e t e r .

S. Karpen & Bros., Chicago, V. St. A., Abscheidung von Hexamethylenteiramin in 
■reiner Form aus wasserigen technischen Losungen. (D. R. P. 490 810 K I. 12p vom 
28/10. 1925, ausg. 3/2. 1930. — C. 1926. I. 2250 [A. P. 1566820].) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
— , Farbereiwannen und -botlichc im gegenwdrligen Fortscliritt. Eine Glasurplatten- 

auskleidung nach einem Patent der Firma M u l l e r  u. K r ie g , Friedeberg/Qu., bei 
der der FugenschluB dureh Pb-Folien erzielt wird, ist besproclien. (Melliands Textil- 
ber. 11. 132. Febr. 1930.) SuVERN.

H. Brandenburger, Die Theorie des Farbens unter besonderer Beriicksichtigung 
der ■pralctischen Vencendung. In Fortsetzung zu C. 1930- I. 1374 bespricht Vf. die 
róntgenograph. Unterss. der Cellulosc u. die Verteilungskurveii des Farbstoffes in 
der Flotte u. dcm zu farbenden Materiał. (Rev. gśn. Tcinture, Impression, Blanehi- 
ment, Appret 7- 1383— 87. 8. 15— 19. 1930.) B r a u n s .

H. Pomeranz, Substantivitat und Absorplion. Vf. zieht eine Parallele zwischen 
der OSTWALDschen Fassung der Katalyse u. den Erscheinungen der Substantivitat, 
in der er keine Erklarung des Fiirbevorgangs, sondern seine genaue Beschreibung 
sieht. (Melliands Testilber. 11. 125—27. Febr. 1930.) StivERN.

C. E. Mullin, Der Einflup des Vu auf  das Phdnomen der Farbung. Zum SchluB 
zu C. 1930. I. 1374 behandelt Vf. den EinfluB der [H‘] des Spiilwassers auf die Licht- 
echtheit von gefarbter Baumwolle. (Rev. gćn. Teinture, Impression, Blanchiment, 
Appret 7- 1359—66. Dez. 1929.) B r a u n s .

E. Munch, Die Grundlagen der iSauerstoff bici che. Kurze Besprechung der Grund-
lagen der O-Bleiche. (Rev. gón. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7- 1381 
bis 1382. Dez. 1929. 8. 11—15. 1930.) B r a u n s .

A. Beyer, Die sulJoniert.cn Ole. In Forts. zu C. 1930. I. 1374 bespricht Vf. die
Einw. von konz. H2SO., auf Rieinusól, die Verseifung des Ricinusols bei der Sulfo- 
nierung, die Addition von konz. H2SO. an OH-Gruppen, an Doppelbindungen, an 
die CH2-Gruppe, die COOH-Gruppe, die Bldg. von Diosystearinsaure, von komplexen 
Osysauren, von komplesen Sulfoxysauren, von inneren Anhydriden n. andere zur 
Sulfurierung geeignete <)lc. (Rev. cen. Teinture, Impression, Blanchiment, Apprćt 7- 
1367—75. 8. 7— 11. Jan. 1930.) B r a u n s .

Joseph Annicq, Bcuchę und Farben von Baumwolle im Ballen und lose im konti- 
nuierlichen Verfąhren. Es wird an einigen Skizzen eine Apparatur zum Beuchen 
u. Farben von loser Baumwolle u. im Ballen besehrieben. (Rcv. gen. Teinture, Im
pression, Blanchiment, Appret 7- 1417—18. Dez. 1929.) B r a u n s .

J. Clarou, Fortschrilte in farbigen Atzdrucken auf dureh Ozydation geuizten 
Farbungen. Mitteilung einer Reihe von Yorschriften zur Erzeugung von farbigen 
Atzdrucken. (Rey. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7- 1393—95 S. 
25—27. Dez. 1929.) B r a u n s .

B. D. Varma, Das Drucken von Naphtholfarben auf Baumwolle. Die Yorbereitung
der Ware, das Impragnieren mit Naphthol, die Herst. der Druckpaste, das Drucken 
solbst u. die Nachbehandlung werden bcsprochen. (Indian Textile Journ. 40. 140. 
31/12.1929.) B r a u n s .

Hans Engel, Indanihren fiir Sirumpfrander. Die Bedingungen fiir gleichmaBiges 
Farben von Baumwolle u. Kunstseide werden geschildert. Ais Egalisierungsól hat das 
Newalol der Firma Z s c h im m e r  u. S c h w a r z , Greiz-Dohlau, befriedigt, bei Kunstseide
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ist zur Erzielung recht weichcr Ware dem letzten Spiilbade Triumphavivage K . S. P. 
derselben Firma zuzusetzen. (Melliands Textilber. 11. 123— 25. Febr. 1930.) SijVERN.

— , Neue Versuclte zur Beschleunigung des Trocknens frischer Drucke. Beschreibung 
neuerer Verff. zur Aufhebung des EinschieBens von Makulatur, insbesondere des 
GRA1IMER-Paraf finspritzvcrf., bei dem der frisch bedruckte Bogen mit einem feinen 
Waehspulver bestaubt wird u. der nachstfolgende Bogen gewissermaBen von dieser 
Wachsschicht getragen wird, u. des Verf. der Bestrahlung des Bogens mittels einer 
(Juarzlampe. (Ztschr. Deutsclil. Buchdrucker 42. 204. 11/3. 1930.) L e s z y n s k i .

S. Pinte und Renę Toussaint, Korrekturfarben. Schlufi zu C. 1 9 3 0 .1 . 1375. (Rev. 
gćn. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7- 1375—81. Dez. 1929.) B r a u n s .

W. N. Schulz, J. P. N ikolskaja und L. F. Penjkowa, Smaragd-(Chrom)grun. 
Die Annahme, ein hochqualitatives Cliromgrun miisse B20 3 enthalten, hat sieh ais 
irrig erwiesen; nach Entfernung der Borsaure erlangt die Farbę eine besonders frische 
Nuance. B20 3 ist im Cliromgrun nicht chem., sondern adsorptiv gebunden. Der 
W.-Geh. des Ćhromgriins kann bis auf 5°/0 herabgesetzt werden; die Farbę hat die 
Zus. 3 Cr20 3-H20 . Die Herst. von Chromgriin durch Erliitzen von K2Cr20 7 u. Na2Cr20~ 
mit Borsaure -wurde eingehend untersucht. Die Verss. ergaben, daB die Cliromgriin- 
ausbeute von der verwendeten Menge B20 3, der Temp. u. der Erhitzungsdauer ab- 
hangig ist. Temp.-Optimum 500—700°. Photometr. wurde festgestellt, daB Clirom- 
griin 3—24% Griin, 5— 10% WeiB u. 68—86% Schwarz enthalt. Am meisten Griin 
enthalten die bei 600° liergestellten Muster. Bei Ersatz des B20 3 durch As20 3 erhalt 
man eine weniger wertvolle Farbę. P20 5 ergibt sclione gi'iine Chrom-P20 6-Farben, dio 
aber 11. sind. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti]
6. 1412—18. 1/10. 1929.) S c h o n f e l d .

— , Neue Farbsloffe und Tezlilhilfsmittel. Einige von der I. G. F a r b ę n -  
i n d u s t r i e  neu in den Handel gebrachten HeliiKloniarbstofte u. das IIN- u. IIW- 
Verf., ferner die von der Firma J. R. G e ig y ,  Basel, in den Handel gebrachten 
Sćtacylfarbstoffe fiir Acetatseidendruck, das Selacylgelb S3G, Selacylgelb SG, Sótacyl- 
rot SL, Setacylbrillanlblau S, das Silacytmdrineblau B  u. das Sitacylsclmarz BL, 
Musterkarten der G e s e l l s c l i a f t  f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e ,  B a s e l ,  
mit A7eofcmfarbstoffen auf Wolle, die Textilliilfsmittel der S o c i ć t e  B e y c o p a l ,  
P a r i s , der Emulgator 300 u. das Oloran B7 u. das von der Firma T h . B o h m e , 
Chemnitz, auf den M arkt gebraehte Avirol A H  eztra u. Brillant-Avirol L 142 werden 
besprochen. (Rev. ećn. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 8. 61—75. Jan. 
1930.) ^ B r a u n s .

— , Neue Farbstojfe, cliemische Prdparate und Musterkarten. Ein neues, łeicht 
auswaschbares u. nicht fleckendes Wobstuhlól fiir leichte, mittlere u. sehwere Stiihle 
bringt die Firma Aug. PFINDERS Nachf., Stuttgart, unter der Markę „Iba“ in den 
Handel. Ais neues Prod. -der Cibafarbenserie wird von der G e s e l l s c l i a f t  f i i r  
C h e m i s c h e  I n d u s t r i e i n  Basel fiir die verschiedensten Zwecke Cibaviolett G R ( 7 )  
empfohlen, dessen hervorragcnde Lieht-, Wasch- u. Cliloreclitheit sowie Wassertropf- 
eehtheit hcrvorgelioben wird. Es ist auch fiir Wolle verwendbar. Cibacetblau B Pulver 
u. Teig derselben Firma ist durch Reinhcit des Tons u. liervorragende Echtheiten aus- 
gezeichnet. Das von der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e A lc t. - G e s. herausgebraclite 
Palatineclilmarineblau R E N  hat gegenuber der R N O-Marke bessere Eigg. besonders 
liinsichtlich Egalisierungsyermógen u. Liclitechtlieit, es wird auch fiir Webgarne, 
Kammzug, loses Materiał u. in der Apparatfarberei benutzt. Die Firma zeigt ferner 
in einer Musterkarte lichtechte Farbungen auf Wollpltisch, sie veróffentlichte ein Rund- 
schreiben iiber Indanthren-Pulver-fein-Marken u. ein weiteres iiber Rapideehtfarben, 
die in Pulverform geliefert werden. In einem Zirkular der Firma wird die Anwendung 
von Yariaminblau B  u. Variaminblausah B im direkten Druck, im Atz- u. Reserve- 
artikel unter Beifiigung Yon Mustern erlautert. (Melliands Textilber. 11. 144. Febr. 
I030-) . S uvern .

— , Etsfarben. In Fortsetzung zu C. 1930. I. 1375 werden weitere Vorsehriften 
aus der Patentliteratur zum Fiirben mit Eisfarben mitgeteilt. (Bev. gen. Teinture, 
Impression, Blanchiment, Appret 7- 1387—93. 8- 19—23.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M. (Erfinder: Kurt H. Meyer, 
Mannheim, Heinrich Hopff, Ludwigshafen a, Rh., und Alfred Guenther, Koln- 
Riehl), Farben von Gelluloseestern, dad. gek., daB man diese mit nicht acidylierten



Aminoanthrachinonen oder ihren Substitutionsprodd., die einen schwach bas. Charakter 
besitzen u . natiirliclie Fasern nicht farben, in wss. Medium behandelt. — Man lost 
1-Athylaminoanthrachinon in Ameisensaure oder Athylenchlorhydrin oder einem andem 
organ. Losungsm., giefit in ein mit Tiirkischrotól yersetztem W., aus diesem Bade 
wird Acetatseide blausticliigrot angefarbt. Mit 1,4-Diaminoanthrachinon erhalt man 
blauyiolette, mit dem Gemisch von 1,6- u. 1,7-Diaminoanthrachinon rote, mit 5-Nitro-l,4- 
diaminoanihrachinon yiolette, mit 1,2,4-Triaminoanthrachinon rotviolette, mit 1,4,5,8- 
Tetraaminoanthrachinon blaue Farbungen. Anthrachinon-l-hydrazin farbt Acetatseide 
blaustichigrot, durch Nachbehandcln mit CELO wird die Filrbung heller u. echter. 
(D. R. P. 489 344 KI. 8m vom 1/3. 1924, ausg. 17/1. 1930.) F r a n z .

Henry Dreyfus, England, Azofarlstoffe zum Farben von CelMosederiraten. (F. P. 
665 600 vom 12/12. 1928, ausg. 20/9. 1929. E. Prior. 13/12. 1927. — C. 1929. II. 2506 
[E. P. 311 433].) F r a n z .

L. B. Holliday & Co., Ltd. und Cecil Shaw, Huddersfield, England, Farben von 
Wolle und Seide. (D. R. P. 490 768 KI. 8m yom 4/11. 1927, ausg. 6/2. 1930. E. Prior. 
26/11. 1926. — C. 1928. I .  755 [E. P. 277833].) F r a n z .

General Anilinę Works Inc., New York, ttbert. von: Herrmann Wagner, Soden 
a . Taunus, Heinz Eichwede und Erich Fischer, Hóchst a. M., Farben von gemischten 
Geweben aus Wolle und Seide. (A. P. 1 7 3 9  879 yom 17/3. 1927, ausg. 17/12. 1929.
D . Prior. 22/3. 1926. —  C. 1927. II. 331 [E . P. 267 985].) F r a n z .

Heberlein Patent Corporation, New York, ubert. yon: Georg Heberlein, 
Wattwil, Schweiz, Mustern von Geweben aus pflanzlicher Faser. (A. P. 17 3 9  965 vom 
11/11. 1926, ausg. 17/12. 1929. D. Prior. 27/3. 1926. — C. 1927. II. 641 [E. P 
268 389].) F r a n z .

Heberlein Patent Corporation, New York, ubert. von: Georges Heberlein, 
Wattwil, Schweiz, Mustern von Geweben aus pflanzlicher Faser. (A. P. 1739  966 yom 
11/11. 1926, ausg. 17/12. 1929. D. Prior. 30/3. 1926. — C. 1927. II. 641 [E. P 
268 781].) F r a n z .

Textilwerk Horn A.-G., Horn, Schweiz, Verfahren zum Immunisieren von mit 
Direktfarbstoffen angefarbten vegetabilisclien Fasem sowie zur Erzeugung von Misch- 
farbungen. (D. R. P. 490 100 KI. 8 m vom 4/7. 1924, ausg. 23/1. 1930. Zus. zu
D. R. P. 396926; C. 1924. II. 1742. — C. 19&6. I- 2968 [E. P. 236 558].) F r a n z .

General Anilinę Works Inc., New York, ubert. von: Theodor Kircheisen, 
Dessau, Anhalt, und Johannes Guertler, Offenbach a. M., Erzeugung von Farbungen 
auf der Faser. (A. P . 1 7 3 6  083 vom 21/1. 1927, ausg; 19/11. 1929. D. Prior. 23/1.1926.
— C. 1926. II. 2349 [F. P. 603 710].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: M. A. Kunz, 
Mannheim, und Rudolf Stroh. Ludwigshafen a. Rh.), Farben und Drucken von Kiipen- 
farbstoffen der Anthrachinonreihe, dad. gek., daB man das hierbei bisher yerwendete 
Alkalihydroxyd oder -carbonat ganz oder teilweise durch Alkalisalze solcher Verbb. 
ersetzt, die schwacheren Saurecliarakter haben ais Kohlensaure. — Die hiemach 
erhaltenen Drucke u. Farbungen zeiehnen sich durch Lebhaftigkeit u. Farbstarke aus. 
Man kann auch tier. Faser nach diesem Verf. farben, ohne daB eine Schadigung der 
Faser eintritt. Man yerwendet z. B. Natriumaluminat, Trinatriumphosphat, Alkali- 
verbb. der Zuckerarten usw. (D. R. P. 486 488 KI. 8m vom 17/3. 1925, ausg. 18/11.
1929.) F r a n z .

Paul Kahn, Berlin, Verfahren zur Erzeugung von Glanz auf Tiefmusterstellen von 
Stoffen u. zur Erhohung der Widerstandsfahigkeit der Musterung gegen Feuchtigkeit 
unter Vcrwendung eines h. PreBwerkzeuges u. einer zwischen dem Stoff u. dem PreB- 
werkzeug angeordneten, auf ihrer der rechten Stoffseite zugewandten Oberflachę 'mit 
einem schmelzbaren tjberzug yersehenen Zwisclienlage, dad. gek., daB der Uberzug 
der Zwisclienlage aus gefarbtem oder ungefarbtem Schellack oder einem andem, den 
Glanz der niedergepreBten Stellen erhóhenden Harz besteht. — Man erhalt bei er- 
hohter Arbeitsgeschwindigkeit eine yerbesserte Glanzwrkg. (D. R. P. 491 590 KI. 8b 
yom 20/3. 1928, ausg. 12/2. 1930.) F r a n z .

Tochon-Lepage & Cie., Paris und George Henri Felix  Lutigneaux, Lille, Ver- 
fahren zur Herstellung von Papier oder Pappe zu.r Anfertigung non Zeichnungen, die 
auf nicht photographischem Wege abdrucklar sind, unter Verwendung einer Unterlage, 
die mit einer grayierbaren Stoffschicht bedeckt ist, dereń Farbung yon derjenigen der 
Unterlage hinreichend abweicht, dad. gek., daB zwischen der grayierbaren Seliicht u. 
u. der Unterlage eine Schicht eines schmelzbaren, festhaftenden Stoffes aufgetragen
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wird, der beim Erwarmen des Ganzen den unmittelbaren Abdruck der auf die grayier- 
bare Sckickt eingeritzten Zeichnung auf eine beispielsweise aus Metali bestehende, 
ais Druckstock dienende Platte ermogkcht. Zur Herst. von erliabenen Druckstocken 
wird ein Stiick Pappe, ein Blatt Papier o. dgl. zunaehst mit einem aufsaugfahigen Stoff, 
z. B. mit geleimtem Papier, bedeckt, auf das naeli dem Trocknen u. Glatten eine Sohioht 
des schmelzbaren, festhaftenden, yorzugsweise dunkel gefarbtcn Stoffos, z. B. Litho- 
graphentinte, Asphalt, Judenpech, Wachs, Gummi, Harz, Lack o. dgl., u. auf diesen 
Stoff dio grayierbare Schicht aufgetragen, die aus weiBem Minerał, z. B. mittels Gelatine 
aufgeklebtem scliwefelsaurem Baryt, bostekt. Zur Horst, yon ausgehóhlten Druckstocken 
wird auf die aus einem Stiick Pappe oder einem Blatt Papier bestekende u. mit gefarbtem 
Papier bedeckte Unterlage eine gravierbare Sckickt eines undurcksicktigen Stoffes, 
z. B. BaS04, aufgetragen, die mit einer geringen Mengo eines Klebstoffes, z. B. Gelatine, 
yermengt wird, um die Sckickt zur Aufnahme der die Drucksckickt bildenden Litho- 
grapkentinto aufsaugefaliig zu macken. An Hand von zwei Zeicknungen ist das Verf. 
erlautert worden. (D. R. P. 490 455 KI. 55 f yom 12/7. 1927, ausg. 30/1. 1930.
F. Priorr. 13/7. u. 16/10. 1926, 2/6. 1927.) . M. F. M u ll er.

Arthur Frank Ware, Melbourne, Australien, Herstellung von Druckfarbe. 3 Teile 
Dextrin werden mit 2 Teilen Glycerin, unter Zusatz yon Pigmenten, gemischt. Dem 
Dextrin kann auck Gummi arabicum zugesetzt sein. (Austr. P. 17149/1928 vom 
1/12. 1928, ausg. 17/9. 1929.) Gr o t ę.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ais Farbstoff und ais Zwischen-
produkt zur Herstellung von Farbsloffen verwendbares Kondensationsprodukt. (Schwz. P. 
133 806 vom 20/10. 1927, ausg. 2/9. 1929. D. Prior. 25/10. 1926. — C. 1929. I. 446. 
[E. P. 296 386].) F ran z.

Verein fiir chemische und m etallurgische Produktion, Karlsbad, iibert. von: 
Erwin Schwenk und Karl Reichner, Aussig a. E., und Methodius Knob, Freuden- 
thal, Schlesien, Tsckeckoslowakei, Erzeugung von Azofarbstoffen auf der tierischen Faser. 
(A. P. 1718 882 yom 1/8. 1927, ausg. 25/6. 1929. D. Prior. 18/1. 1926. — C. 1930.
I. 594 [Oe. P. 113 672].) Fr a n z.

Louis Amedee Lantz und Ronald W atson, Manckester, England, Erzeugung 
von Anilinschtmrz. (A. P. 1739  908 vom 18/7. 1927, ausg. 17/12. 1929. E. Prior. 20/7. 
1926. — C. 1928. I. 755 [E. P. 279 164].) Fr a n z.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarb
stoffen. Man impragniert dio pflanzlicke oder tier. Faser mit Aminoanthrackinonen 
oder ihren Deriw., die in der Aminogruppe durck einen kuppelnden Rest substituiert 
sind u. entwickelt mit Diazoyerbb. 2,3-Oxynaphtlioyl-fi-aminoanthrachinon liefert auf 
der Faser nach dem Entwickeln mit diazotiertem 5-Nitro-2-amino-l-methylbenzol leb- 
hafte scharlachrote Farbungen; durch Entwickeln mit diazotiertem 2,5-Dicldoranilin 
entstehen orangerote, mit 5-Nitro-2-amino-l-mellioxybenzol weinrote Farbungen. Aus 
~,3-Oxynaphthoyl-a.-aminoanthracliinon u. diazotiertem 2,5-Dichloranilin erhalt man 
gelborange Farbungen. Man trankt Baumwolle mit Bis-2,3-oxynaphthoyl-2,6-diamino- 
anthracliinon u. entwickelt mit diazotiertem 5-Nitro-2-amino-l-methoxybenzol, man 
erhalt rote Farbungen, mit diazotiertem 5-Chlor-2-amino-l-methylbenzol entstehen 
scharlachrote Farbungen. Man trankt Baumwollgarn mit Diacetoacetyl-2,6-diamino- 
anthrachinon u. entwickelt mit diazotiertem o-Aminoazotoluol, man erhalt rotlichgelbe 
Farbungen. (F. P, 673 619 vom 20/4. 1929, ausg. 17/1. 1930. Tschechoslowak. Prior. 
21/4 1928.) _ F r a n z.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz HeB, Frank- 
Darstellung von Azofarbstoffen. (D .R .P . 490114 KI. 22 a yom 

5/4. 1927, ausg. 29/1. 1930. — C. 1928. II. 394 [E. P. 288 214].) Fr a n z.
i Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Aug. Leopold 

Laska und Arthur Zitscher, Offenbach a. M.), Darstellung von wasserunlóslichen 
Azofarbstoffen. (D. R. p. 491 999 KI. 22a vom 6/9. 1927, ausg. 15/2. 1930. — C. 1929. 
IL *078 [E .P .309216].) Franz.
7 - 7-7 , ^enindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung in Wasser un-
loshcher Azofarbstoffe. Man yereinigt Diazoyerbb., die keine Sulfo- u. Carboxylgruppe 
enthalten, in Substanz oder auf der Faser mit den AryUden der 6-Amino-2-naphthol-3- 
carbonsaure, ihren Alkyl- oder Arylderiyy. Die Arylide besitzen Affinitat zur Baum- 
wollfaser, so daB man sie ohno yorkeriges Trocknen auf der Faser entwickeln kann. 
Alan trankt Baumwolle mit der alkal. Lsg. des Anilids der 6-Plienylamino-2-naphthol-3- 
ćarbonsaure unter Zusatz yon Tiirkisckrotol u. Formaldekyd; nack dem Entwickeln 
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mit diazotiertem o-Chloranilin erhalt man olivgriine Farbungen. Ais Arylid kann 
man ferner das o-Toluidid der 6-Phenylamino-2-naphlhol-3-carbo7>sdure, das o-Anisidid 
der 6-p-Tolylamino-2-naphthol-3-carbonsaure, das Anilid der 6-o-Cldorphenylainino-2- 
naphthol-3-carbonsaure, o-Anisidid der 6-p-CMorphenylamino-2-naphlhol-3-carbonsdure, 
p-Chloranilid der 6-p-CMorphenylamino-2-naphthol-3-carbonsaure, Anilid der 6-N-Me- 
thylphenylamino-2-naphthol-3-carbonsdure oder das p-Toluidid der G-Amino-2-naph- 
thol-3-carbonsdure verwenden; man erhalt griine, olive u. braune Farbungen. (F. P. 
673 468 vom 17/4. 1929, ausg. 15/1. 1930. D. Prior. 18/4. 1928.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska 
und Arthur Zitscher, Offenbach a. M.), Darstellung von icasserunlóslichen Azofarb- 
stoffen. (D. R. P. 490 882 KI. 22a vom 19/4. 1925, ausg. 3/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 
467545; C. 1929. 1. 1618. — C. 1927. I .  364 [E. P. 250909].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Leopold Laska und 
Arthur Zitscher, Azofarbstoffe aus 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden. (A. P. 1744172  
vom 24/5. 192G, ausg. 21/1. 1930. D. Prior. 28/5. 1925. — C. 1927. II. 748 (F. P.
616 754].) Fr a n z.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Krzikalla, 
Mannheim, und Franz Bliimmel, Seckenheim b. Mannheim), Herstellung von clirom- 
haltigen Farbstoffen, dad. gek., daB man die Cr-Verbb. in einer groBeren ais der in dem 
Hauptpat. beanspruchten Menge, aber unter so milden Bedingungen hinsichtlich 
Konz., insbesondere der Wasserstoffionenkonz., Temp. u. Dauer der Erhitzung an- 
wendet, daB der zu eliromierende Farbstoff weniger Cr aufnimmt ais einem Atom Cr 
auf jede ohromierbare Gruppe im Farbstoffmolekul entspricht. — Der Azofarbstoff 
aus der nitrierten Diazoverb. Yon 1-Amino- 2-naphthol-4-sulfonsaure u. /3-Naphthol 
liefert bei 2-std. Erhitzen mit Cr(OH)3 u. Ameisensaure unter RuckfluB einen Farb
stoff, der Wolle echt schwarz farbt u. 2 Cr auf 3 Moll. Farbstoff enthalt, der Farb
stoff, der 1 Cr auf eine chromierbare enthalt, besitzt schlechtere farber. Eigg. Der 
Farbstoff 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfonsaure — >- 3-Methvl-l-phenyl-5-pyrazolon lie
fert eine Wolle echt rot fiirbende Cr-Verb. (D. R. P. 489 301 KI. 22a vom 16/10. 1927, 
ausg. 16/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 455277; C. 1928. I. 1717.) Fr anz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Kammerer, 
Mannheim), Darstellung chromhaltiger Azofarbstoffe. (D. R. P. 491 513 KI. 22a vom 
15/5. 1927, ausg. 13/2. 1930. — C. 1929. I. 2704 [E. P. 302709].) Fr an z.

British Dyestuffs Corporation Limited und W illiam  Wyndham Tatum, 
Manchester, Herstellung von 1,4-Diaminoanthrachinon, seinen Abkommlingen und Sub- 
stitutionsprodukten. (D. R. P. 490 812 KI. 22b vom 29/1.. 1926, ausg. 7/2.1930.
E. Prior. 11/1. 1926. — C. 1929. I. 145 [E. P. 270779].) Fr an z.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo W olff, 
Max A. Kunz, Mannheim, und Karl Koberle, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung 
von Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 489957 KI. 22b vom 21/5. 1927, ausg. 23/1. 1930. —
C. 1929. II. 496 [E. P. 306874].) F r a n z.

Fritz Ullmann. Genf, Schweiz, Herstellung von Kupenfarbstoffen der Anthra- 
chinonreihe, darin bestehend, daB man halogenierte Anthrachinonacridone bzw. 
Anthraehinonthioxanthone, die das Halogen in o-Stellung zum Carbonyl des Acridons 
bzw. Thioxanthons enthalten, mit KH3 oder Aminen bzw. dereń Abkommlingen um- 
setzt u. gegebenenfalls die so gewonnenen Aminoanthraehinonacridone bzw. -thio- 
xantlione noch nachtraglich aeyliert. — 3- Bromanthrachincmacridon liefert beim Er
hitzen mit 2,6-Diaminoanthrachinon in Nitrobenzol einen Farbstoff, braune glanzende 
Krystalle, der Baumwolle aus der Kiipe korinthfarben farben. Dureh Erhitzen von 
3-Cklor-i-oxyanlhrachinonactidon, erhaltlich aus 2,4-DicMor-l-oxyanthrachinon und 
Anthranilsaure, mit 2-Aminoanthrachinon in Nitrobenzol entsteht 4-Oxy-3-anthra- 
cldnonyliminoanthrachinonacridon, blaue Krystalle, das Baumwolle aus der Kiipe 
graublau farbt. Beim Erhitzen von 3-Bromanthrac.hinonacridon mit Aminoanthra- 
chinoncliloracridon in Nitrobenzol entsteht ein Kiipenfarbstoff, der Baumwolle blau 
farbt. Anthrachinon-2'.5'-dicIUaracridon, erhaltlich aus 1.2'.5'-Dichlcrphenylamino- 
anthrachinon-2-carbonsaure, liefert beim Erhitzen mit Toluolsulfamid, K-Acetat u. 
Naphthalin, Anthrachinon-2'-toluolsulfamino-5'-chloracridon, rotbraune Krystalle, das 
Baumwolle aus der Kiipe violett farbt. Durch Erwiirmen mit H 2S 04 u. darauffolgen- 
den Zusatz von W. scheidet sich das Anthrachinon-2'-amino-5'cliloracridon, dunkel- 
Yiolette Nadeln aus Trichlorbenzol, ab, das Baumwolle aus der Kiipe rot farbt. Durch 
Erhitzen mit Benzoylchlorid bei Ggw. von Nitrobenzol entsteht Anthrachinon-2'-
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benzoykimino-5'-chloracridon, dunkelviolette Nadeln, das Baumwolle aus der Kiipe 
blaurot fiirbt. Verwendet man an Stelle des Anthrachinondichloraeridons das Anthra- 
chinon-2'.5'-dicldorthioxanthon, so entsteht das Anthrachinon-2'-amino-5'-cMorthio- 
xanthon, das Baumwolle aus der Kiipe yiolett fiirbt. In eine Lsg. des nach D. R. P. 
272296, Beisp. 1 erhaltlichen Gemisches von Tetra- u.' Pentachloranthrachinonacridon 
in Nitrobenzol leitet man NH3; es entsteht ein Baumwolle rot farbender Kupenfarb- 
stoff. (D .R .P . 485 568 KI. 22b yom 8/5. 1927, ausg. 5/11. 1929.) Fr a n z.

Gesellsehaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von ais Farbstoffe oder Zwischznprodukte wertvollen Antlirachinonderimten. (D .R .P .
489 863 KI. 22b vom 16/8. 1927, ausg. 29/1. 1930. Scbwz. P. 26/8. 1926. — O. 1928.
I. 2010 [E. P. 282853].) Franz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh., Otto Braunsdorf, Frankfurt a. M.-Hóchst, und Alfred Ehr- 
hardt Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Kondensationsprcdukten der Benzanlhron- 
reihe. (D. R. P. 487 194 KI. 22b vom 30/12. 1927, ausg. 7/12. 1929. Zus. zu D. R. P. 
483154; C. 1930. I. 1056. — C. 1930. I. 134 [E .P . 311047].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
und Wilhelm Schneider, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Iiondensationspro- 
dukten der Benzanthronreihe, dad. gek., daB man hier ais Ausgangsmaterialien solche 
Verbb. yerwendet, die sich von den bei den Verff. der yorgenannten Erfindungen 
benutzten Ausgangsstoffen dadurch unterscheiden, daB boi ihnen das im Mol. yor- 
handene Schwefelatom durch die Imidgruppe ersetzt ist. —■ Man erhitzt Benzanthron- 
Bz.l-aminoessigsaure, erhaltlich durch Erwarmen yoh Bz.l-Aminobenzanthron mit 
Monochloressigsaure bei Anwesenheit yon etwas Bromkalium u. otwas W., mit einem 
molekularem Gemisch yon KOH u. NaOH auf 220—230°, liŁBt darni unter Luft- 
abschluB in W. laufen, filtriert u. fiillt das Kondensationsprod. aus dem Filtrat durch 
Zusatz von Mineralsauren. Beim Erhitzen des Prod. in Nitrobenzol scheidet sich der 
Farbstoff ab, der Baumwolle aus der Kiipe graugriin farbt. Einen ahnlichen Farbstoff 
erhalt man aus der 6-Cldorbenzantliron-Bz.l-aminoessigsaure. (D .R .P . 489 958 
KI. 22b vom 22/2. 1928, ausg. 30/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 483154; C. 1930. I. 
1056.) Fr a n z.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Kiipenfarbstoffen der Anthanthronreihe, 
dad. gek., daB man in saurem Medium CH20  oder CH20  abspaltende Substanzen auf 
Anthanthrone oder solche Dinaphthylcarbonsauren, die durch W.-Abspaltung Anth- 
anthrone, liefern kónnen, einwirken laBt, die Kondensationsprodd. nótigenfalls in 
Anthanthronfarbstoffe iiberfiihrt u. die Farbstoffe gegebenenfalls oxydiert oder de- 
hydriert. — Man erwarmt eine Lsg. von Antlianthron, Paraformaldehyd in 96°/0ig. 
H2S04 1—2 Stdn. auf 110—115° u. gieBt in W., der Farbstoff farbt Baumwolle u. 
Seide aus der Kiipe kraftig braun. Bei Anwendung yon niedrigeren Tempp., kiirzerer 
Dauer, geringerer Saurekonz. oder geringeren Aldehydmengen erhalt man gelbstichiger 
farbende Farbstoffe. Durch Behandeln der Farbstoffe mit Brom erhalt man róter 
farbende Farbstoffe. In eine Lsg. von Paraformaldehyd in 96°/0ig. H2S 04 tragt man 
bei 5—10° l,r-Dinaphthyl-2,2'-dicarbonsaure ein, laBt die Temp. auf 20—25° steigen u. 
yerd. mit H2S04 von 62°/0( der erhaltene Kiipenfarbstoff farbt Baumwolle scharlachrot; 
yerwendet man an Stelle des CHaO Methylolcldoracetamid, so entsteht ein orange 
farbender Kiipenfarbstoff. (D. R. P. 491 426 KI. 22b vom 25/7. 1928, ausg. 10/2. 
1930.) F r anz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
ilannheim, und Karl Koberle, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von stark halogen- 
haltigen Derwaten des Pyranthrons, dad. gek., daB man Pyranthron oder seine D eriw . 
einschlieBlich solcher Halogenpyranthrone, welche schon 1—4 Halogenatome enthalten, 
unter solchen Bedingungen der Halogenierung unterwirft, daB das Endprod. mehr 
ais 4 Halogenatome gleicher oder verschiedener Art enthalt. — 2. daB dio Halogenie- 
rung in Chlorsulfonsaure bei Ggw. eines oder mehrerer unter sich yerschiedener t)ber- 
trager, die zusammen oder naeheinander in geeigneter Weise zur Anwendung kommen 
kdnncn, durchgefiihrt wird. — Man erhalt hiemach Penta-, Hexa-, Hepta-, Okto- 
halogenpyranthrone u. noch hoher halogenierte Deriw. Sie sind Farbstoffe u. Zwi- 
sehenprodd. fiir die Herst. neuer Farbstoffe. Man yersetzt eine Lsg. yon Pyranthron in 
HCISOj mit Jod u. Br, erwarmt auf 70°, nach dem EingieBen in W. erhalt man Penta- 
brompyrantliron, rote Nadeln aus Nitrobenzol, das Baumwolle scharlachrot fiirbt. Aus
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Pyranthron in HC1S03, Se u. Br u. weiterem Zusatz von Sb u. Br erhalt man ein 
Pentabrommonochlorpyranthroii. Das aus Tetrabrompyranthron darstellbare Hezabrom- 
dicldorpyranthron ist Zwischenprod. fiir die Darst. neuer Farbstoffe. (D. R . P . 491 425 
KI. 22b Tom 11/3. 1928, ausg. 10/2. 1930.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalisclier 
und Heinz Scheyer, Frankfurt a. M.), Herstellung von KupenfurbsloJJen der Pyrazol- 
anthronreilie,, dad. gek., daB man Pyrazolanthrongelb u. seine N-Alkyl- bzw. Aralkyl- 
deriw . in konz. schwefelsaurer Lsg. mit Hydroxylamin, Yorteilliaft in Ggw. eines 
Red.-Mittels, behandelt. — Didthylpyrazolanlhrongelb liefert in H 2S 0 4 mit Hydroxyl- 
amin u. FeS04 beim Erhitzen auf 165° einen Kiipenfarbstoff, der Baumwolle korinth 
farbt. Aus Pyrazolanthrongelb erhalt man einen Baumwolle braun farbenden Kiipen- 
farbstoff. (D . R . P . 491 427 KI. 22b vom 12/2. 1928, ausg. 10/2. 1930.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer und W ilhehn Schneider, Ludwigshafen a. Rh.), Darslellung von Kupen- 
farbstoffen der N-DUiydro-l,2,2',l'-anthrachinonazinreihe, dad. gek., daB man die Kon- 
densationsprodd. aus N-Diliydro-l,2,2',l'-anthrachinonazinen mit CH20  oder CH20  
abgebenden Mitteln einer Oxydation oder Dehydrierung unterwirft. — Die neuen 
Farbstoffe farben grunstichigerblau ais die Ausgangsstoffe. — Zu einer Lsg. von N-Di- 
hydro-l,2,2',l'-anthrachinonazin in 96°/0ig- H2S04 gibt man Paraformaldehyd, riihrt 
einige Stdn. u. gieBt dann in eine Lsg. vom K2Cr20 7 in W., der erlialtene Farbstoff 
farbt Baumwolle aus der Kupo griinstichigblau. Man miseht einen 10%ig- Teig des 
nach D. R. P. 159942 erhaltlichen Kondensationsprod. aus N-Dihydro-1,2,2',l'-anthra- 
ehinonazin u. CH20  mit gemahlenem KOH, riihrt 1 Stde. bei 110—120° u. scheidet 
den ais Leukoverb. yorhandenen neuen Farbstoff nach dem Verdunnen mit W. dureh 
Luft ab. In eine Lsg. von N-Dihydro-l,2,2',l'-anthrachinonazin in 96°/0ig. H2S04 
tragt man Paraformaldehyd ein, lost das isolierte Kondensationsprod. in 96%ig. 
H2S 04 u. gibt dann MnOa zu. (D . R. P . 491 430 KI. 22b vom 21/7. 1928, ausg. 
10/2. 1930.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl W ilke, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darslellung von Kiipenfarbstoffen. (D. R. P . 490 723 KI. 22b 
Tom 31/8. 1926, ausg. 6/2. 1930. — C. 1928. II. 1947 [F. P. 640939].) Fr anz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Hoffa und 
Hans Heyna, Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung von Farbstoffen der Thioindigo- 
reihe. (D. R. P . 490 599 KI. 22e Yom 20/12. 1925, ausg. 7/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 
450799; C. 1928. 1. 260. — C. 1929. I. 307 [F. P. 32810].) Franz.

R. Bowran & Co., Ltd. und J. W. Craggs, Newcastle-on-Tyne, Bituminóse 
Uberzugsmassen. Einer wss. Bitumenemulsion aus 50 Unzen Bitumen, 42 Unzen W. 
u. 1V2 Unzen Na-Oleat setzt man 8 Unzen Talkum u. 25 Unzen gepulverten Ashest 
zu. Die M. dient ais Uberzug fur Isolierplatten aus Kork u. Magnesia, ais Unterlage 
fiir Linoleum, ais Befestigung fiir Tennispliitze usw. — Die Emulsion wird zunachst 
ais W.-Bitumenemulsion hergestellt u. schlagt dann um. (E . P . 319 648 vom 22/8.
1928, ausg. 21/10. 1929.) Sa r r e.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Maurice Deschiens, Die Nitrocelhdoselacke und ihre Venvendungsmoglichkeiten 

bei rollendem Verkehrsmaterial. Vf. behandelt in einem Vortrag die Herst. der Nitro- 
cellulose, die fiir die Herst. von Nitrocelluloselacken geeigneten Lósungs-, Verdunnungs- 
u. Plastifizierungsmittel, die Harze u. Pigmente, die Vorteile der jSfitrocelluloselacke 
u. Vorschriften fiir ihre Herst. (Chim. et Ind. 21. No. 2 bis. 581— 86. Febr.
1930.) ___________________  Br a u n s.

H. J. A. Monge, Paris, G-iepen von Kunstharz. Zum GieBen von Staben aus 
Kunstliarz oder aus anderen vjscosen MM. yerbindet man die tiefliegenden Offnungen 
der senkrecht stehenden Formen mit einem gemeinsamen Behalter, fiillt diesen mit 
erhitztem Kunstharz u. gieBt so lange eine h., spezif. leichtere FI. auf das Kunstharz 
in dem Behalter, bis das Kunstharz in den Formen die notige Hohe erreieht hat. (E . P . 
319 689 vom 12/9. 1929, Auszug Yeróff. 20/11. 1929. Prior. 26/9. 1928.) Sa r r e.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Em il Laage, 
Uerdingen), Kunststoffe aus Slyrol. Man polymerisiert Styrol unter Zusatz geeigneter, 
sowohl in monomolekularem wie in polymerem Styrol 1. Stoffe, z. B. der iiber 250°
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sd. schwer fliichtigen KW-stoffe, Alkohole, Ketone, Ester, Saureamide u. a. ais Weich- 
machungsmittel fiir Celluloseilther u. -ester verwendbaren Stoffe, die die Polymerisation 
nicht aufheben. Man erhitzt Styrol mit 10% Athylacetanilid 24 Stdn. auf 100° u. 
erhalt gut bearbeitbare Massen. Ais Zusatzstoff kann man auch Paraffinól oder Adipin- 
saure-Cyclohexanolester verwenden. (D. R. P. 487 707 KI. 39b vom 22/10. 1925, 
ausg. 13/12. 1929.) Pa n k ó w .

Consortium fiir elektrochemiscne Industrie G. m. b. H ., Munchen (Erfinder: 
Wolfram Haehnel und W illy O. Herrmann, Munchen), Polymerisation von Vinyl- 
estern. (D. R. P. 490 041 KI. 39b vom 15/11. 1925, ausg. 23/1. 1930. — C. 1929. I.
309 [E. P. 261406].) Pa n k ó w .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H ., Munchen (Erfinder: 
Erich Baum und W illy O. Herrmann), Verfahren zur Polymerisation von Vinyl- 
nerbindungen, dad. gek., daB in weitere Ausbildung des I). R. P. 431146 Superoxyde 
nichtalkal. Rk. in Ggw. solcher alkal. reagierender Stoffe ais Katalysatoren verwendet 
werden, die mit H20 2-Lsgg. nicht unter Superoxydhydratbldg. reagieren. — 2. dad. 
gek., daB man an Stelle des Gemisches von H 20 2 u. alkal. reagierenden Substanzen 
solche Persalze, wie Percarbonate, -borate, -phosphate usw. verwendet, die unter 
Bldg. alkal. wirkcnder Substanzen zerfallen konnen. — Man polymerisiert z. B. 100 Tle. 
Vinylacetat mit 0,25 Tin. Na-Phosphat u. 1,5 Tin. 3%ig. H20 2 im Autoklaven 3 Stdn. 
bei 110° oder auch mit Na-Perborat u. 1,5 Tin. H20  unter gleichen Bedingungen. 
(D. R. P. 490 040 Kl. 39b vom 8/11. 1924, ausg. 23/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 431 146;
C. 1926. II. | |9 |. )  Pa n k ó w .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
O. de Vries und N. Beumee-Nieuwland, Koagulationserscheinungen in Henea- 

latex. VIII. EinflujS einiger Schwermetallsalze auf Koagulation und Koalescenz. 
Aus den sehr ausgedehnten Verss. mit MnS04, NiSO.,, Co(N03)2, CuSO., u. 
HgCl2, dereń Ergebnisse in tabellar. Obersiehten wiedergegeben werden, ergibt 
sich die Kompliziertheit der Erscheinungen. Wahrend z. B. N i-Salz deutlich 
die Koalescenzfaliigkcit verringert, wirkt HgCl2, trotzdem es die Koalase vcrgiftet, 
stark koalescierend. Auf erhitzten Latex 1: 9 haben Mn-, Ni-, Cu- u. Hg-Salz aus- 
flockende Wrkg. in der Reihenfolge: Hg—Mn—Ni—Cu. Dagegen wurde bei der zweiten 
Phase, der Koalescenz, die Reihenfolge: Hg (sehr stark)—Mn—Cu (deutlich, aber lang- 
™ ) —Ni (nicht mehr) gefunden. (Arch. Rubbercultuur Nederl.-Indie 13. 125— 204. 
[205—18.] Marz 1929.) Groszfeld.

G. L. Gaulthier, Behandlung der Kautschukabfalle zwecks Wiedergewinnung ilirer 
Bestandleih. Die Behandlung der Kautschukabfalle zerfallt in die Zerkleinerung, 
Einbringung in Losungsmm., Behandlung im Autoklaven mit Wiedergewinnung des 
Losungsm., Zerteilung der Massen in mehreren Phasen. Beschreibung der einzelnen 
Arbeitsgange mit beigefiigten Abbildungen der Apparaturen. (Rev. gćn. Matieres 
piast. 5. 679—84. Nov. 1929.) K on ig .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: John Mc Gavack, 
lvew York, Verbesserung der Biegsamkeit und Elastizitat non Kautschuk. Man gibt zu 
Kautscbukmischungen Thymolderiw., wie Thymochinon, Nitrosothymol, Amino- 
thymol oder ahnliehe Korper oder a- oder /3-Naphthoehinon. Man gibt sie zu Kautschuk- 
milch, zu Kautschukmischungen vor, wahrend oder nach dem Vulkanisieren oder 
W a g m e r t die mit Kautschuk zu iiberziehenden Gewebe oder anderes Fasermaterial. 
(A. P. 1742 609 vom 20/9. 1928, ausg. 7/1. 1930.) Pa n k ó w .

Rubber Service^ Laboratories Co., iibert. von: W infield Scott, Akron, Ohio, 
BescMeumgen der Kautschukmilkanisation. Ais Beschleuniger verwendet man das 
Kondensationsprod. aus einem. organ. NH3-Deriv. u. dcm Rk.-Prod. von Halogencyan 
auf ein Mercaptan. Man leitet durch Mercaptobenzthiazol-Na Cl-CN, filtriert nach 
Beendigung der Rk. das Rohprod. ab u. setzt es unter allmahlichem Erwarmen auf 

150° mit Diphenylguanidin oder Piperidin, Hexamethylentetramin, o-Toluidin, 
p-I henylendiiinnri oder anderen organ. Basen um. Beim Abkiihlen entsteht ein hartes 

rz’ (̂ as na°h dem Mahlen der Kautschukmischung zugesetzt wird. (A. P. 
1743  243 vom 28/9. 1927, ausg. 14/1. 1930.) Pa n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Conn., Vulkanisieren non Kautschuk u. dgl.
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(D. R. P. 487777 KI. 39b vom 26/1. 1922, ausg. 13/12. 1929. A. Prior. 28/5. 1921. —
C. 1922. IV. 896 [E. P. 180978].) ( Pa n k ó w .

Stanley John Peachey, London, und Allon Skipsey, Woking, Surrey, Eng- 
land, Vulkanisieren von Kautschuk. (D. R. P. 488 208 KJ. 39b vom 17/11. 1925, 
ausg. 21/12. 1929. E. Prior. 9/12. 1924. — C. 1926. I. 2748 [E. P. 242464].) Fr a n z.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vulkanisationsbeschleuniger. 
Man vcrwcndet fl. Guanidinderiw. wie die aliphat. peralkylierten Guanidine, ins
besondere das Pentamethyl- oder Pentabutylguanidin. (F. P. 673 845 vom 22/4. 1929, 
ausg. 10/1. 1930. D. Prior. 18/5. 1928.) Panków .

Paul Franęois Marc Albert Fontana, Haute-Savoie, Frankreich, Heizmittel 
zum Vulkanisieren von Kautschuk. Man verwendet eine Mischung von Metaldehyd 
mit einer alkoh. Lsg. von Harz. An Stelle des Metaldehyds kann man auch Para- 
formaldehyd oder eine Mischung von A. mit einer Seife oder Acetylcellulose ver- 
wenden. Die Mischung dient zum Erwarmen auf Vulkanisationstemp. beim Ausbessem 
von Radreifen usw. (F. P . 667711 vom 21/4. 1928, ausg. 21/10. 1929.) F ranz.

Edgar Waldemar Hultman, V. St. A., Herstellung 'einer kautschukahnlichen 
Masse. Man behandelt z. B. 2000 Teile eines Mineralols, dessen unter 205° sd. Be- 
standteile entfernt wurden, mit Cr- oder Sn-Oxyd (1 kg Oxyd auf 400 Liter Ol) bei 
etwa 90°. Nach dem Abkuhlen auf ca. 26° leitet man durch das Ol ein iiber metali. 
Ni oder Pd aktmertes Gas wie CO oder CH4 oder ein Gemisch derselben (ca. 5500 cdm 
auf 400 Liter Ol). Die Temp. soli 205° nicht ubersteigen. Nach 24 Stdn. leitet man 
bis zur Sattigung ein halogenhaltiges Gas wie die Fluoride des B, Br oder Cl2 ein. In 
ca. 5 Tagen entsteht .eine koagulierte kautschukahnliche M., die sieh vulkanisieren 
laBt, in einer Ausbeute von 25 Vol.% des behandelten Oles. (F. P. 670766 vom 4/3.
1929, ausg. 4/10. 1929.) Pa n k ó w .

Nederlandsche Gu$ta Percha Maatschappij, ’s-Gravenhage, Kautschukmaterial 
fiir Sohlen, Kunstleder, Linoleum, FuCmatten aus einer Lage von Tulkanisiertem u. 
unvulkanisiertem Kautschuk, die durch Vulkanisation yereinigt sind, u. das z. B. auf 
Leder mit der unvulkanisierten Seite aufgeklebt wird. (Holi. P. 21019  vom 29/3.
1928, ausg. 16/12. 1929.) Pa n k ó w .

Dirk Frans W ilhelmi, Hevea<łorp, Holland, Paser stoffe aus Kautscliukgewebe. 
(Aust. P. 14 807/1928 vom 31/7. 1928, ausg. 27/8. 1929. — C. 1928. II. 2196 [E. P. 
293 419].) Pa n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben von Kautschuk. 
Man verwendet Farbstoffe oder Farblacke in Form von wss. Pasten oder Suspensionen, 
die man in die Kautschukmisehungen hineinwalzt. Man nimmt z. B. Brillantindigo 4 G 
in Form der 20%ig. wss. Pastę oder eine 28%ig. wss- Pastę von 6-Chlor-3-Amino- 
l-methylbenzol-4-sulfonsaure-azo-/S-naphthol oder eine 20°/oig. Pastę eines Farblacks 
aus Baumwollscharlach estra mit BaCl2. Die gefarbten Massen konnen auch zum Farben 
weiterer Kautschukmengen dienen. (P. P. 673 981 vom 25/4. 1929, ausg. 22/1. 1930.
D. Prior. 28/4. 1928.) Pa n k ó w .

National A nilinę & Chemical Co., New York, iibert. von: Elmer G. Croakman, 
Akron, Fdrben von Kautschuk. Man kann gewisse bisher nur k. yulkanisierbare bas. 
Farbstoffe der Triarylmethanreihe, insbesondere der Diaryl-Naphthylmethanreihe, wie 
Viktoriablau Bh., vulkanisieren, wenn man einen aromat. Nitrokórper, insbesondere 
Nitrophenole, wie Dinitrophenol oder Trinitrophenol, der Kautschukmischung ein- 
verleibt. (A. P. 1 7 4 2 7 5 7  vom 8/1. 1927, ausg. 7/1. 1930.) Pa n k ó w .

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
W illiam  John Blackie, Das atherische Ol der Silberkiefer (Dacrydmm Colensoi). 

Dieses ath. Ol ist nahe Yerwandt dem von D. biforme (vgl. GOTJDIE, C. 1923. HI. 
1371; AlTKEN, C. 1928. n. 2197). Blatter u. Zweige wurden mit auf 240° iiberhitztem 
Dampf dest., 01 in PAe. aufgenommen. Die Neigung zum Erstarren lieB auf die Ggw. 
eines fes ten, Diterpens schlieCen. Ausbeute 0,18% (Herbstmuster) u. 0 ,ll° /o (Winter- 
muster). Freie Sauren, Alkohole, Phenole u. Aldehyde nicht anwesend. Fraktionierung 
unter 15 mm ergab folgende Fraktionen: 1. 4,1% bis 50°, nicht untersucht. —  2. 12,6% 
von 50—100°. Wurde wegen geringen Estergeh. mit alkoh. KOH verseift u. lieferte 
ein Ter-pen G10HW, Kp.?co 159—162°, D .13n 0,8556, n Da  =  1,4730, [a]D20 =  +42,5°, 
limonenartig, aber scharfer riechend, etwas 1. in A., mit- dessen Dampfen fliiehtig. 
Bromid u. Hydrochlorid, C10H 17C1, fl., letzteres dunkelrot. Nitrosochlorid schm. hoher
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ais 114°. Das Terpen scheint mit dem von B a k e r u .  SmiTH aus dem Ol von D. Frank- 
linii isołierten Dacryden ident. zu sein, obwohl die Konstanten wenig iibereinstimmen.
— 3. 8,4°/0 von 100—150° u. 7,5% von 150—175°. Lieferten zusammen nach Ver- 
seifung ais Hauptfraktion ein Sesguiterpen Gl5H2U Kp.ls 135—137°, D .15ls 0,9426, 
nD13 =  1,5096, [<x]d =  — 30,82°, geruchlos. Dasselbe enthalt Cadinen, welches ais 
Dihydrochlorid, F. 117°, abgeschieden wurde. — 4. 67,4% fester Riickstand, Platten 
aus Chlf. +  CH3OH, Nadeln aus A., F. 96°, nD15 =  1,5120, ident. mit dem Dacren, 
C20H32, yon Goudie u .  A itken (1. c.). (Journ. Soc. chem. Ind. 4 8 . T. 357—58. 29/11.
1929. Dunedin [Neu-Seeland], Otago-Univ.) LlNDENBAUM.

Alexander V. Lingelsheim, Ober die Einwirkung von Mikroorganismen auf den 
Duftsloff des lihizoma Iridis. Unter der Einw. mancher Pilze, z. B. Trichoderma lig- 
norum u. Penicillium crustaceum, geht der Veilchengeruch yon Irisrhizom ( Veilchen- 
wurzel) in einen terpentinartigen Geruch uber. Es handelt sich um eine Einw. des 
Pilzes auf das ath. 01 der Wurzel, die man auch beobachtet, wenn man sterilisierten 
Brotnahrboden mit Irisol trankt, das von Myristicinsaure frei ist, u. dann mit Sporcn 
der Pilze impft. Die chem. Yorgange bei dieser Geruchsanderung werden diskutiert, 
konnten aber noch nicht geklart werden. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 
268.1—7. Jan. 1930. Breslau, Pharmakognost. Abt. d. Botan. Anstaltend. Univ.) H ert.

Matston Taylor Bogert und David DavidSon, Untersuchungen uber Aldehyde. 
Um einen Einblick in die Veranderlichkcit der Aldehyde in Parfumkompositionen 
zu bekommen, haben Vff. in einem eigens hierzu konstruierten App. an einer Anzahl 
von Aldehyden die Geschwindigkeit gemessen, mit welcher dieselben der Oxydation 
unterliegen. Die Verss. wurden bei Tageslicht u. im Dunkeln ausgefuhrt u. fiihrten 
zu folgenden Schlussen: Aliphat. Aldehyde (mit Ausnahme von Octanal) oxydieren 
sich weniger schnell ais Benzaldehyd; Aldehyde yom Zimtsauretyp oxydieren sich 
schneller ais Benzaldehyd-, die Ggw. von Athergruppen am Benzolkern (wie bei Anis- 
aldehyd u. Piperonal) verringern die Oxydationsgeschwindigkeit auCerordentlich. 
Eine freie Phenolgrwppe wirkt noch oxydationsverzogernder (Yanillin, Alhylmnillin); 
der EinfluB der Phenolgrwppe ist in ortho-Stellung (Salicylaldehyd) offenbar groCer 
ais in para-Stellung ( Vanillin u. Athylvanillin). (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 
24. 587—88. Dez. 1929.) E l l m e r.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
P .H on ig  und W. F. Alewijn, Einige Beobachtungen uber Kochpfannen und den 

Kochvorgang. Cberblick uber Fabrikverss. der Kampagne 1928 in der Versuchsstation 
mit Kochpfannen u. den sog. „Lafeuillc-cuiseur". Abb. erhaltener Zucker- 
krystallisationen. Beziehungen zwischen Dampfyerbrauch u. D. Besprechung der 
Notwendigkeit der getrennten Yerarbeitung der yerschiedenen beim Ausdampfen 
erhaltenen Fil. Erórterung der Einzelausnistungen der Vakuumpfannen. Ausfuhrung 
iiber die kontinuierliche Verkochung von Dicksaft u. Sirupen. (Arch. Suikerind. Nederl.- 
Indie 1929 . 919—47. 1929.) G roszfeld.

Paul Nebel-Edderitz, Vakuum- oder Druckoerdampfung. Eine warmewirtschaft- 
lich gut durchgebildete Vakuumverdampfanlage nahert sich sehr stark den Verhaltnissen 
einer Druckverdampfung, so daB unter Berucksiohtigung des warmewirtschaftlichen 
Vorteils der Druckverdampfung dieser wohl der Vorzug zu geben sein wird. (Ztrbl. 
Zuckerind. 37. 1162—64. 1188—90. 12/10. 1929.) Friese.

G. Schecker, Die Beseitigung des Feinkorns in der Nachproduktfullmasse. Durch 
allmahlichen W.-Zusatz kann man nur das allerfcinste Korn auflósen. Der Zusatz 
der gesamten W.-Menge gleich im Anfang der Maischen-Krystallisation ist viel wir- 
kungsvoller. (Ztrbl. Zuckerind. 38 . 136—37. 1/2. 1930.) ' Friese.

P. Kiihle, Nachproduktfullmasse ohne Feinkorn. Es gibt nach Vf. zwei Wege, 
um ohne, wie Schecker (yorst. Ref.) angibt, eine groBere W.-Menge wahrend des 
verkochens einzuziehen oder sonstige Manipulationen vorzunehmen. Nach der ersten 
Methode bildet der Kocher das Korn uberhaupt nicht, sondern ubemimmt es aus einem 
fertigen Sud der nachsthoheren Reinheitsstufe. Dieser KrystallfluB wird durch reich- 

ł  ? Zuz"8 von Grunsirup (Ablauf von Zwischenprod.) aufgeschwemmt u. wie ublich 
abgekocht. Man bekommt so ein sehr scharfes, fast grobes, aber absolut gleichmaBiges 
Kom. Die zweite Methode ist folgende: Der Kocher bildet mit dem Griinsirup Kom  
u. schwemmt dieses wieder auf mit einem ca. 60° Brix schweren Sirup nachsthoherer 
Remheit. Der Sud wird, wie ublich, mit dem Anfangssirup weiter- u. fertiggekocht
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u. mit ebenfalls 6— 7% W. abgelassen. Die Kochdauer ist ca. 2—3 Stdn. grófier ais 
bei der 1. Methode. Die Masse ist feinkornfrei u. krystallisiert ohne W.-Zusatz auf 
Melassereinheit aus. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 198—99. 15/2. 1930.) Friese.

G. Schecker, Nachproduktfiillmasse ohne Feinkorn. Vf. bekennt sich allgemein 
zu den Kochweisen von Nachprod.-Suden mit Hilfe. eines Rrystallflusses aus einer 
hoheren Reinheitsstufe, wie sie K u h l e  beschrcibt (ygl. vorst. Ref.). Wenn es sich 
aber um Fiillmassen von hoherer Reinheit ais 79 liandelt, dann bleibt nach Vf. niohts 
anderes ubrig, ais nach seiner W.-Zusatzmethode zu arbeiten. (vorvorst. Ref.). (Ztrbl. 
Zuckerind. 38 . 227. 22/2. 1930.) F r i e s e .

Adolf Hinze, Die Schlammsaftriicknahme. Erhohte Schlammsaftrucknahme, 
die Saftzirkulation u. die Kalkyerdiinnung iiben auf die Struktur der Schlammteilchen 
einen EinfluB aus, der sich besonders an den Schlammpresscn bemerkbar macht. Der 
Scheideschlamm bei der Schlammsaftrucknahme nach DORR hat nach Verss. des Vf. 
einen erheblich niedrigeren Zuckergeh. ais der nach dem alten Verf. ohne Rucknahme. 
Daneben hat der Schlamm auch einen geringeren Geh. an Trockensubstanz. Der Druck 
in der Schlammsaftleitung nach dem Pressen ist bei der DoRR-Arbeit erheblich geringer 
ais bei dem alten Saturationsverf. Allerdings bewirkt eine erhebliche Schlammsaft
rucknahme (30—100%) eine wesentliche Verschlechterung des Dicksaftes u. des daraus 
gewonnenen Rohzuckers, trotz schnellerem Absetzen des Schlammes. (Ztrbl. Zucker
ind. 38 . 76—77. 18/1. 1930.) Friese.

Piitter, Uber den Zuckergehall im Scheideschlamm. Aus Verss. ging hervor, daB 
bei der Digestion des Schlammes eine Maischzeit von l/s Stde. nicht geniigte, um den 
gesamten Zucker aus dem yerd. Schlamm zu gewinnen. Weiter wurde gefunden, daB 
bei normal abgesiiBtem Scheideschlamm die Essigsauremetliode gegeniiber der Ammon- 
nitratmethode entweder gleiche oder um 0,1% hohere Werte liefert. Eine Erliohung 
des Zuckergeh. im Scheideschlamm, dadurch liervorgerufen, daB der Schlamm ent
weder unbehandelt, oder mit W. vermischt, langere Zeit stelien blieb, wodurch der 
Zucker aus den im Schlamm enthaltenen Schleimteilchen herauszudiffundieren Ge- 
legenheit hatte, wurde durch Verss. bestatigt. Bei der k. Digestion gelang es nicht 
immer, allen Zucker im Schlamm zu gewinnen, bei h. Digestion gelang es aber nach 
3/4 Stde. (Ztrbl. Zuckerind. 38 . 167—69. 8/2. 1930.) Friese.

Noel Deerr, Eine Methode zur Untersuchung vonZuckerrohr-Vermahlungsprodukten. 
Vf. bespricht die Bedeutung der Unters. des beim Mahlen des Zuckerrohrs an sich an- 
fallenden Saftes u. des durch W.-Zusatz gewonnenen Extraktionssaftes u. stellt unter 
Berucksichtigung der Faserstoffe mehrere Formeln fiir die primare u. sekundiire Ex- 
traktion auf. (Facts about Sugar 24. 878—81. 14/9. 1929.) Friese.

K. E. Skarblom, Zur Bestimmung des Markgehalts der Bubę. Man riihrt 10 g 
der mit der SANS-PAREIL-Presse zerkleinerten Probe unter Zugabe von ca. 40 ccm 
k. W. mit einem Glasstabe in der Tarierschale gut um u. bringt sie auf einen vorher 
mit einem gut passenden Platinkonus gewogenen Glastriehter. Dann wird mit eben 
aufgekochtem W. rasch ausgewaschen (bis 200 ccm Filtrat). Nach Zusammenpressen 
des Riiekstandes im Trichter mit einem plattgcdriickten Glasstabe, schiclitet man 
20 ccm 90%ig. A. iiber, saugt ab u. trocknet den Riickstand im Yakuumtrockenschrank 
bis zur Gewichtskonstanz. Ńachteilig wurde hierbei gefunden, daB die trocknen Massen 
sich leicht ablosen u. beim Wagen aus dem Trichter herausfallen. Vf. benutzt deshalb 
ein Filtcrrohr, dessen oberer Teil bei 50 mm Hohe 25 mm weit, dessen unteres Saug- 
rohr 50 mm lang ist. Der weite Teil geht mit 60° Neigung in das Absaugrohr uber, 
so daB ein Platinkonus an dieser Stelle glatt anliegt. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 169. 
8/2. 1930.) Friese.

Viktor Edelstein, Storende Einflusse der analytisćhen Bestimmung des Ent- 
farbungsvermdgens von Aklivkohlen. Vf. pruft den EinfluB der Vorfiltration u. der mechan. 
Vorreinigung mit Infusorienerde der zu entfarbenden Lsg. auf das Entfarbungsresultat. 
Weil sie wegen der Entfernung der Triibung der Lsgg. zur Genauigkeit der colorimetr. 
Messung beitrągt, ist sie stets durchzufiihren. Langeres Stchcnlassen der Melasselsg. 
ruft schon nach 12 Stdn. Verdunkelung derselben hervor, diese nimmt weiterhin rapid 
zu. Die [H ] sinkt, der Entfiirbungseffekt steigt binnen 24 Stdn. um 20%- Dalier 
ist dio Vers.-Melasselsg. stets frisch zu bereiten u. der Entfarbungsversuch so rasch ais 
moglich durclizufiiliren. Filtration durch verschiedeno Sorten Filtrierpapier ergab 
unterschiedliche Entfarbungsresultatc, vom qualitativen uber Faltenfilter zum ąuanti- 
tativcn Filter ansteigend, weshalb bei Vergleichsverss. die Sortcnangabe des Filters
notig ist. Bei Aktivkohle ist die Hóhe der Kolilenschicht der Entfarbung u. dem er-
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forderlichen Druck proportional. Bei auftretcnder Triibung, entstanden durch Kohle- 
partikel, die durch das Filter gegangen waren, darf die abgelaufene Lsg. nieht zuriick- 
gegossen werden. Die Triibung darf nur durch ein neues, reines Filter beseitigt werden. 
Erhitzen der diinnen Melasselsg. bewirkt starkę Verdunkelung derselben; die Entfar- 
bungskurve ist eine gleichmaBig fallende vom E. zum Kp., in dessen Nahe hóchste 
Entfarbung zu finden ist. Beim Erhitzen der Melasse in unverd. Zustand u. darauf- 
folgender Prufung der aus dieser bereiteten Lsg. bzgl. Farbzunahme u. Entfiirbungs- 
grad wurde nur geringe Veranderung festgestellt. (Ztschr. Zuckerind. Łechoslovak. 
Republ. 54 . 257—65. 14/2. 1930. Ber. d. Forschungs-Inst. d. csl. Zuekerind. 
1803.) Friese.

— , Die Bewerlung von Rohzuckern nach ihrer Affinierbarkeit. Die Methode von 
SPENGLER u. Br e n d e l zur Bewertung der Rohzuckcr nach ihrer Affinierbarlceit 
hat sich gut bewahrt. Der in der Versuchszentrifuge affinierte Zucker wird danach 
nach 5 Farbtypen bewertet. Mangel der Methode sind folgende: Die Zalil der Farb- 
typen erscheint zu gering, 10 waren vorteilhafter. Gelbe Rnotclien u. Viellinge, die den 
Wert des Zuckers herabsetzen, sind bei der Methode nieht berucksichtigt. Bei solchen 
Zuckern miiBte, entsprechend der Menge der Beimengungen, eine Herabsetzung des 
Farbgrades erfolgen. Durch Lagcrung kann der Rohzucker um ein Grad Farbę ver- 
lieren (infolge Antrocknens von Sirup). Deshalb sollte die Wertbest.-Methode fiir 
Lagerzucker gemildert werden. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 107. 25/1. 1930.) Friese.

J. Banmann Die Bewertung von Rolizucker nach der Affinierbarkeil. Vf. tritt 
den Angaben (vorst. Ref.) entgegen, nach denen Lagerzucker eine schlechtere. Farbę 
erhalt. Die Erfahrungen der Raffinerie beweisen das Gegenteil. Wenn in den Roh- 
zuckerfabriken die Farbę beim Lagern zuriickgeht, so liegt das nach Vf. daran, daC 
der Zucker zu warm ins Lager gekommen ist. Heifler Zucker kann sich auf dem Lager 
noch naeherhitzen, was bis zur Caramelbldg., ja selbst bis zur Verkohlung fiihren kann. 
Es ist deshalb zu fordern, daB die Fiillmassen kalt genug geschleudcrt werden, oder 
eine Kiihlung des Zuckers stattfindet. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 136. 1/2. 1930.) FRIESE.

Parlow, U ber die Messung der Ergiebigkeit von Slarken, insbesondere von Kartoffel- 
stdrke. Ais zuTcrlassig erweist sich zur Best. der Ergiebigkeit das Viscosimeter von 
Lawa cz e k, beruhend auf der Fallzeit eines Fallkorpers durch einen nach Vorschrift 
bereiteten Starkekleister im App. (In einem Jenaer Bceherglas wagt man 1,5 g ab, 
fugt dest. W. zu, bis Starkę +  W. 250 g wiegen u. yerkleistert iiber freier Flamme 
unter Riiliren 2V2 Min. lang. Dann bringt man wieder auf genau 250 g. Man kiihlt 
nun auf 20° ab, fiillt das Viscosimeter nach Vorsehrift u. laBt den Fallkorper 8—10-mai 
durchfallen, wobei die Fallzeit unter VerwTendung einer Stoppuhr gemessen, wird. 
Eichung des App. iibernimmt die Forscliungsanstalt fiir Starkefabrikation. (Ztschr. 
Spiritusind. 53 . 14—15. 16/1. 1930. Forschungsanstalt f. Starkefabrikation.) Friese.

XV. Garungsgewerbe.
H. Schaefer, tJber den Meclianismus der Erwarmung von Fliissigkeiten. Die 

Wurzepfannen sollten, im Hinblick auf eine gute Wiirmekonvcktion, so gebaut werden, 
daB die Warmezufuhr von einer einzigen, tiefst gelegencn Stelle aus erfolgt. Die oft 
beobachtete t)berlegenheit der Feucrkochung gegeniiber der Dampfkochung diirfte 
darin begriindet sein, daB bei ersterer die Warmezufuhr nur vom Boden der Pfanne aus 
stattfindet. (Wchsclir. Brauerei 47. 55—56. 1/2. 1930.) K o lb a c h.

R. H. Hopkins und J. A. Burns, Die Lóslichkeit der Maiseiweijistoffe beim 
Maischen. Wird Gerstenmalz zusammen mit Mais vermaischt, so lóst sich mehr EiwreiB, 
ais wenn dieselbe Menge Malz unter denselben Bedingungen allein angewendet wird. 
Weder der Starkę-, noch der Salzgeh. des Maises bewirkt diese Mehrlsg., wie Yerss. 
mit Malz u. Kartoffelstarkc bzw. Malz u. Maisasehe zeigen. Es seheint, daB, entgegen 
der allgemeinen Ansicht, ein Teil der Maisproteine gel. wird. Wahrscheinlich wTird aber 
auch in Ggw. von ]\Iais mehr MalzeiweiB abgebaut, weil die proteolyt. EnzjTne in den 
eiweifireicheren Malz-Maismaisehen weniger liitzeempfindlich sein durften. Dieselbe 
Erklarung wird auch fur die von O liver (C. 1 9 2 9 . II. 229) in konz. Malzmaisehen 
festgestellte hohe EiweiBausbeute gegeben. (Journ. Inst. Brewing 36. 16—21. Jan.

i? tt tt • K o lb ac h.
.. R- H. Hopkins und J. A. B um s, Die proteolytischen Enzyme im Grunmalz. 

Griinmalz enthalt eine Protease, die Eieralbumin in nieht koagulierbares EiweiB um- 
wandelt u. die WlTTE-Pepton abbaut. Nach dem Aufbcwahren des Malzauszuges bei
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yerschiedenen Tempp. u. verschiedenem pn bleibt das Verhaltnis der Wrkgg. auf Eier- 
albumin u. WlTTE-Pepton dasselbc. Die Protease ist bei der Temp. von 40° am stabilsten 
im pn-Bereich 4,4—5,0, der etwa mit der isoelektr. Zone der MalzeiweiBstoffe ident. ist. 
Wird der Malzauszug bei seinem natiirlichen pn (6,0) 10 Min. auf 62° erhitzt, so fallt die 
Wrkg. der Protease auf y s, was fiir die Prasis des Maischens bei Tempp. oberhalb 62° 
von Interesse ist. — Die Grunmalzpfiptóa-se ist sehr empfindlieh gegen Hitze, u. wirkt 
optimal auf Glycylglycin bei ph =  7,5—8,0. (Journ. Inst. Brewing 36. 9—15. Jan.
1930. Edinburg, H eriot-Watt College.) K o lb ac h.

Fritz Windisch, Einfluji der Beliiftungsmafinahnen im Garkeller auf Hefebeschaffen- 
heit und Bierqualilat. Durch zeitweilige Beluftung der garenden Bierwiirzo wird die 
Hefevermehrung u. damit die Gesamtgartatigkeit gegeniiber Verss. ohne Luftung 
erhoht. Dio Garkraft der einzelnen Zelle wird aber durch Luftzufuhr erniedrigt. Wird 
yon vornherein so viel Hefe gegeben, daB auch bei Sauerstoffzufuhr keine Vermehrung 
mehr eintritt, so zeigt sich bei Luftung keine erhóhte Garleistung. — Bei Verss. in der 
Praxis ergab sich bei der durch einmaliges Umpumpen an jedem der drei ersten Gartage 
beliifteten Wiirze eine von Fuhrung zu Fuhrung zunehmende Verschlechterung der 
Hefe. Schon bei der dritten Fuhrung war die Gesamtgśirleistung im gelufteten Bottich 
kleiner ais im ungelufteten. Auch dio Nachgarung verlief bei der wahrend der Haupt- 
garung belufteten Wiirze langsamer. Das FaBgelager war suppig u. hatte einen sclilechten 
Geruch. (Wchschr. Brauerei 47. 33—39. 45—51. 25/1. 1930. Berlin, Yersuchs- u. Lehr- 
anstalt f. Brauerei.) K o lb ac h.

P. Petit, Der Einflu/3 des Wiirzekochens aitf den Oeschmack des Bieres. Die Einw. 
von Sauerstoff auf die kochende Wiirze schadigt die Hopfenbitterstoffe u. das Hopfen- 
aroma. Mit dem Zucker der Wiirze konncn sich unangenehme Geschmaeksstoffe bilden. 
Der Luftzutritt laBt sich vermeiden durch Anwendung der Druckkochung oder durch 
Verbesserung des Zuges im Dunstkamin derart, daB jede Offnung der Pfannentiiren
wahrend des Kochens unterbleiben kann. (Brasserie et Malterie 19. 337—42. 5/2.
1930.)| K o lb ac h.

Hermann Fink und Hugo Wildner, Gerbstoffstudien. I. t)bcr die FiiUung von 
Wiirze- wid Bicreiweip durch Gerbstoff. In Vorderwiirze u. Bier wurde vor u. nach der 
EiweiBfallung mit Tannin in der Kałte das koagulierbare EiweiB, die Albumosen, die 
Peptone u. der formoltitrierbaro Stickstoff bestimmt. Boi einem Tanninzusatz von 
25 ccm 0,l%ig- Lsg. pro 225 ccm 18%'g- Wiirze wurden z. B. 4,55°/0 des Gesamt- 
stickstoffs der Wiirze gefallt. Yon 100 Teilen der einzelnen Stickstoffarten fielen aus: 
koagulierbares EiweiB 33,4, Peptone 12,02, Albumosen 4,71 u. formoltitrierbarer Stick
stoff 0,49. In hellem Miinchner Exportbier -wurden von derselben Menge Tannin 5,86% 
des Gesamtstickstoffs gefallt. Die Reihenfolge der Fallbarkeit der einzelnen Stickstoff
arten war eine andere wie bei Wiirze. Von den insgesamt vorhandenen Mengen gingen 
in den Nd.: 45,48% der Albumosen, 19,62% der koagulierbaren EiweiBstoffe, 1,53% 
der Peptone u. 1,28% des Formolstickstoffs. — Mit z\mehmender Tanninkonz. nimmt 
die Fiillung zu, aber es besteht keine Proportionalitat zwischen gefallter Mengo u. 
Tanninkonz. (Wchschr. Brauerei 47. 11— 16. 23— 26. 11/1. 1930. Munchen, Wiss. 
Station f. Brauerei.) KOLBACH.

Virgiłe Miroir, Der diastatische Bruch der Botweine. Die durch Oenosydase, 
eine Abart der Diastase, bedingte, auf Befall der Trauben mit Botrytis cinerea zuriick- 
zufuhrende Weintriibung kann zur Beschleunigung des Ausbaues von n. Weinen 
Verwendung finden, indem man diese mit 5— 15% der zum diastat. Bruch neigenden 
Weine verschneidet, wodurch die dann entstehende Fallung einen Teil der Farbstoffe 
u. Gerbstoffe, nach Wunsch durch Einw. von 0 2 aus Luft verstarkt, mitnimmt. Der dann 
durch Filtrieren u. Pasteurisieren bei wenigstens 80° erhaltene Wein entspricht einem 
guten Konsumwein. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2 bis. 619—23. Febr. 1930.) Groszfeld.

Virgile Miroir, Kennzeichnung der fliicMigen Sauren der Weine durch fraktionierte 
Deslillation, Tabellen u. Kurvenzeichnungen fiir das nach D u cl a u x ausgefiihrte 
Verf., dessen Angabcn sich ganz mit den vorliegenden Versuchsorgebnissen deckten. 
Bei n. vergorenen Weinen stimmen die Kurven rmabhangig von der iibrigen Zus. der 
Weine u. dereń Herkunft fast yóllig uberein, wie es z. B. bei 5 Girondeweinen der Fali 
war. Die Kurve lag bei diesen zwischen der der Ameisensiiure u. der Essigsaure. Bei 
sauer gewordenen Weinen fallt die Kurve fast vóllig mit der der Essigsaure nach 
D ucl au x zusammen; bei einem kranken Wein Terlief die Kurvc zwischen der der 
Essigsaure u. der Propionsaure. Der EinfluB der Destillationsdauer ist sehr bedeutend, 
beste Ergebnisse bei Dest. von je 10 ccm in 3 Min. Das Verf. liefert rasch Auskunft
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daruber, ob die fliichtige Saure des Weines aus der eigentlichen Garung oder aus krank- 
haften Einfliissen stammt. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2 bis. 614— 18. Febr. 1930.) Groszf. _

L. Matkieu, Die Mikroorganismen in den Weinkellem. Kurze Besprechung der in 
Weinkellern infolge der besonderen Milieubedingungen sieb entwickelnden Kellerflora 
(Bakteriaeeen, Hefen, Sohimmel) u. Fauna, dereń Schaden u. Gefahren sowie Be- 
kampfungsmittel besonders durch Kalkanstrich u. CuS04. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2bis. 
611—13. Febr. 1930.) Groszfeld.

L. Moreau und E. Vinet, Ver suche uber Weinbereitung, die weifien Sujiweinc 
betreffend. Nach Besprechung der ycrschiedenen Ersatzmittel fiir S 0 2 u. Behandlungen 
des Weines, um ihn fiir Wiedereintritt der Garung ungecignet zu machen, wird die 
rationelle Anwendung der S 02 sowie die Weinverbesserung durch die versehiedenen 
KeUerbehandlungen erortert. Die S 02, richtig angewendet, liefert ein geeignetes 
Mittel, eine Wiederkehr der Garung zu unterdriicken, ohne die geschmacklichen Eigg. 
des Weines zu beeintrachtigen. Die zur Konservierung erforderliche Menge Yerhindert 
nicht den Ausbau des Weines bei der Alterung. Alle anderen Verff. gewahren weniger 
Sicherheit. Jedes neue Verf. ist in erster Linie in seiner Wrkg. auf die Qualitat des 
Weines zu priifen. Die Chaptalisierung ist das einfaeliste u. beste Mostverbesserungs- 
verf., es kann wirtschaftlich nieht durch Zusatz von konz. Most ersetzt werden. Die 
Yerbesserung yon Wein durch Zusatz von entkeimtem Most ist móglich u. die vor- 
laufigen Ergebnisse ermuntern zu weiteren Verss. (Ann. Science agronom. Franęaise 46. 
583—603. Sept./Okt. 1929.) Groszfeld.

Arnold V. Dettling, A sti spumante champagnisL Ausfuhrliche Beschreibung der 
Herst. des Schaumweines, benannt nach dem Kreishauptort Asti, wo dcrselbe aus der 
Muskatellertraube bereitet wird. (Schweizer. Wein-Ztg. 38. 71—72. 18/2. 1930. 
Brunnen.) Groszfeld.

H. Bordier, Die natiirliche Alterung des Cognacs. Betrachtungen auf Orund bio- 
logischer Angaben. Kurze Besprechung des Einflusses der Art der Dest., der dabei 
angewendeten Heizung, órtlichkeit, Fiisser u. besonders der Oberflackenwrkg. bei der 
Lagerung. (La Naturo 1930.1. 34—35.1/1. Lyon, Faculte de Medecine.) G roszfeld.

G. Warcollier und Le Moal, Herstellungsverfahren der sil fi en Apfelweine. Unter
Besprechung der Yerschiedenen Móglichkeiten, den natiirlichen Zuckergeh. des Apfel- 
saftes mehr oder weniger zu erhalten, so durch Konservierung der Safte ohne Garung 
oder durch unvollstandige Garung, wird das Verf. von BoULARD (vgl. C. 1926. II. 
2188) mit 5 Garunterbrechungen bis fast zum Verschwinden des garbaren Zuckers 
mit durchaus negatiYem Ergebnis nachgepriift. Die Abtotungstemp. der Hefen betrug 
65°. Selbst bei an N armen (34 mg/l) Saftcn gelang es nicht, die Garfahigkeit auf- 
zuheben. — Dagegen lieferten die anderen oben erwahnten Verff. gute Ergebnisse. (Chim. 
et Ind. 21. Nr. 2 bis. 624—32. Febr. 1930. Caen, Station Pomologiąue.) Groszfeld.

M. Rosenblatt undM. Mordkowitsch, Uber den EinflufS einiger Metalle auf die
Essiggarung. (Biochem. Ztschr. 209. 83—89. 14/6. 1929. — C. 1929. II. 2271.) G d .

— , Steinzeug-Essigbildneranlage nach Schrank. Die Apparatur, im Orig. naher 
beschriebcn u. durch Abbildungen u. Zeiohnungen erlautert, ermóglicht bei einer 
BildnergroBe von 200 X 90 cm eine tiigliche Leistung Y o n  25 1 Essig Yon 10% Saure 
bei guten Ausbeuten. Infolge besonderer Anordnung von Pumpe, Drehsprenger, Liiftung 
u. Kondensation erzielt man neben hoherer Ausbeute ein von sauren Geriichen vóllig 
freies Garlokal. Eine Heizimg der Lokale ist auch im Winter entbehrlich. Hersteller: 
Friedrich Schrank, Wiesbaden, Niederwaldstr. 8. (Dtsch. Essigind. 34. 70—72. 
21/2. 1930.) Groszfeld.

Ernst Reinisch, Baden b. Wien, Verfahren zum A ltem  bzw. zur Melioration von 
alkoholischen Flilssigkeiten, wie Wein, Likóren u. dgl. sowie von Fruchtsaften und von 
Parfiims, wie Eaux de Cologne u. dgl., dad. gek., daB diese FU. der Behandlung Yon 
chem. wirksamen Strahlen, insbes. von ultravioletten Strahlen, unter Zusatz Yon 
oxydierend bzw. verestemd wirkenden Stoffen unterworfen werden, e Y t l .  unter Zusatz 
Yon anorgan. oder organ. Perosyden, wie H 20 2, Peraldehyden, Ozoniden, Ozonid- 
peroxyden, Perozoniden u. dgl., sowie Yon Polymeren derselben u. dgl. (Oe. P. 115 902 
vom 17/3. 1928, ausg. 25/1. 1929.) M. F. Muller.

H. Gouthiere & Cie., Reims, Frankreicb, Herstellung von Essig. (D .R . P.
490 412 KI. 6 e vom 18/5.1927, ausg. 27/1.1930. F. Prior. 23/3.1927. — C. 1 9 2 9 .1 .1522 
[F. P. 642 697].) 1 F. M. M u l l e r.
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R. Perotti e G. Moschinj, Contribuzioni alla  conoscenza dei ferm enti dell’uva  Sangiovcs.
P isa : ValIorini 1929. (11 S.) 8°.

H erm ann W iistenleld, Lehrbueh der E ssigfabrikation. B erlin : P . Parcy  1930. (X V I, 403 S.)
gr. 8°. =  Pareys Bucherei f. chem. Technologie. Bd. 3. L\v. M. 26.— .

XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Futtermittel.
H. H. W illrath, tlber die Verteilung der Konsermerungsmittel. Bemerkungen 

zu Ausfiihrungen von METZNER (Die Fischwaren- u. Feinkostindustrie 1929, Nr. 16—18), 
bei denen bei der Berechnung des schlieBlichen Geh. des Fisches an Konservierungs- 
mitteln nach Vorkonscrvierung von unriehtigen Voraussetzungen ausgegangen ist, 
wie naher dargelegt wird. Die Anwendung der Vorkonservierung erscheint aus wirt- 
schaftlichen Griinden nicht empfehlonswert. (Konserven-Ind. 17. 137—38. 20/2.
1930. Wcsermiinde, Inst. f. Seefischerei.) G roszfeld.

W. Laesser und Chr. s t u c k i ,  Vergleicliende Mahl- und Backpróben mit Aiisland- 
und Inlandgetreide. III. Serie. (Vgl. C. 1926. I. 2262.) Tabellen iiber Mahl- u. Back- 
verss. yerschiedener Wcizensorten. Abbildung der Querschnitte von 34 Probegebacken. 
(Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 43. 1077—87. 1929. Bern, Eidgen. Getreide-

P. Leone und F. Occhipinti, Beitrdge zur Yerwertung von Biickstanden der 
Fruchteindiistricn. I. Trockene Destillation. Die Zus. von Citronenkuchen (Riickstande 
von Saft- u. ólgewinnung) u. erschópften 01ivenruckstanden von der Extraktion u. 
der daraus dureh trockene Dcst. erhaltenen Gase, fl. Prodd. u. kohligen Riickstande 
wird untersuclit. Wahrend aus den Citronenriickstanden nur geringe Mengen Essig- 
siiure u. Methanol (1,82 bzw. 0,54°/o) neben Ketonen erhalten werden, sind die Aus
beuten bei 01ivenriickstanden besser, daneben wird eine wertvolle Kohle gewonnen. 
(Annali Chim. appl. 19. 563—68. Dez. 1929. Palermo, Ing.-Schule. Technol.-chcm. 
Inst.) R. K. M u l l e r.

J. Glen und Andrew C. M’Candlish, Faktoren, die den Ertrag und die Qualilat 
der Milch beeinflussen. II. Anderungen in aufeinander folgenden Lactationsperioden. 
(I. vgl. C. 1929. II. 2389.) Nach den Verss. an 683 Kiihen steigt die Milch- u. Butter- 
fettproduktion bis etwa zur 6. Lactation, wenn auch nach der 5. entsprechend einem 
Kuhalter von 7 Jahren nur unwesentlich. Nach der 5. Lactation schwanken Milch- 
u. Fettertrage sehr unregelmaCig mit fallcnder Tendenz. Der Fettertrag zeigt bei der
2. Lactation entweder ein Fallen oder nur eine sehr kleine Erhohung. Der Fettgeh. 
der Milch ist am hochsten in der 1., sinkt merklich in der 2., bleibt dann einige Lac- 
tationen hindurch ziemlich bestandig, allerdings mit fallender Tendenz, u. fallt dann 
weiter. (Journ. agricult. Science 20. 45—52. Jan. 1930. Glasgow, Agric. Coli.) G d .

Paul S. Prickett und Robert S. Breed, Die Dringlichkeit strengsler Sauberkeit. 
(Vgl. C. 1929. II. 1089.) Es wird die bakteriolog. Kontrolle der Milch auf pasteuri- 
sierungsbestandige Bakterien behandelt, das sog. Nadelspitzproblcm, kompliziert infolge 
der Mannigfaltigkeit der hitzebestandigen u. thermophilen Arten, die solche Kolonien 
hervorrufen, sowie des Einflusses gewisser Elemente in der Laboratoriumstechnik 
darauf; die Priifung wird dureh direkte mkr. Priifung der Milch bei anschlieCender 
Plattenkultur bei 56° vereinfacht. Dureh sorgfaltige Sauberkeit bei der Milch- 
gewinnung u. einige VerbesserungsmaGnahmen laCt sich wenigstens beim Landwirt 
u. bei den Handlem die Zahl der genannten Keime vermindern. (Creamery Milk 
Plant Monthly 18. 72—80. Dez. 1929. 19. 44—50. Jan. 1930.) Groszfeld.

K . Katrandjieff, Neue Untersuchungen iiber die Pasteurisierung bei niedriger 
Temperatur. Die Verss. iiber Widerstandsfahigkeit des Tuberkelbacillus zeigten, daB 
58°, 30 Min., bei gezuckerter lcondensierter Milch bei ph — 6—6,7 nicht ausreichten, 
die Virulenz bei Impfung von Meerschweinchen zu vernichten. Bei 60— 63°, 30 Min., 
Ph =  6,7, wurden die Bacillen geschwaeht u. gróBtenteils getótet bis auf einen Rest, 
der noch eine begrenzte u. abgeschwachte Erkrankung bei den Tieren heryorrief. Es 
sclieint, daB der Saurcgrad, wio er beim Erhitzen entsteht (pn =  6) yerbunden mit 
dem EinfluB chem. Stoffe aus dem Erhitzungsvorgange an der Zerstorung des Iv0CH- 
schen Bacillus bei 60— 63° in gezuckerter kondensierter Milch groBen Anteil hat. (Lait
10. 128—35. Febr. 1930. Sofia, Inst. yeterin. bact.) G roszfeld.

W, Van Dam und B. J. Holwerda, t)bt die Art des zugesetzten Sauers einen 
Einflu/3  ̂auf den Fettgehalt der Buttermilch und auf die Butterungsdauer aus ? (Lait 10.

verwaltung.) G roszfeld.

142—45. — C. 1928. I. 1816.) Groszfeld.
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Fred P . Nabenhauer, Hersiełlung von Casein und Lactose aus Magermilch. Be- 
handelt werden die techn. Herst. von Lab-, Selbstsauerungs- u. HCl-Casein, deren 
Anwendungsarten u. die Lact-osegewinnung aus den Molken. (Ind. engin. Chem. 22. 
54— 5G. Jan. 1930. Philadelphia, Pa., Smith, Kline & French Lab.) GBOSZFELD.

G. Koestler, tJber die von der Bindę her sieh vollziehende Entsauerung des Hart- 
kaseteiges. Die Unterss. bestatigten die Annahme von VON FREUDENREICH, daB die 
Hartkase gleichmaBig durch die ganze M. reifen. In alterem Emmentaler- bzw. Greyerzer- 
kasen yollzichen sieh aber auch gleichsam parallel zur Hauptgiłrung von der Rinde 
her Umwandlungen, die eine allmahliche Entsauerung des Kaseteiges zur Folgo haben. 
Hierfiir sind in erster Linie die auf u. in der Rinde wirkenden Kleinwesen yerantwortlich. 
(Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 43. 1065—76. 1929. Liebefeld-Bern.) GROSZEELD.

Robert Cohn, Die Smjtenpriifung von Hinibeersaften. Erorterung der Leistungs- 
fahigkeit der Sinnenpriifung u. ihrer Grenzen, auch bei der yon DlLLER (C. 1930-
I. 44) vorgeschlagenen Untcrs. der MiCKO-Fraktionen. (Destillateur u. Likórfabrikant 
43. 24—27. Osterreich. Spirituosen-Ztg. 29. Nr. 4. 2—3. 9/1. 1930, Berlin W 15, 
Chem. Lab.) Groszfeld.

Henrik Buli, Kombinierte Bestimmung von Wasser und Fett in organischen Sub- 
stanzen. Vf. benutzt fiir die li .- u. Fettbest. in Fischfleisch, Leber o. dgl. einen lang- 
halsigen Rundkolben mit einem graduierten Ansatzrohr, welches, am unteren Ende 
umgebogen, in yerjiingter Form in der Nahe der Austrittsstelle in den Kolbenhals 
wieder einmiindet. (Zeichnung im Original). Das Fettlósungsm. muB schwerer ais W. 
sein, u. Trichlorathylen wird empfohlen. Nach Beendigung der Kochung unter Kiihlung 
wird die W.-Menge im Ansatzrohr abgelesen u. das darin befindliche Trichlorathylen 
wieder zur Hauptlsg. zuriickgebracht, wobei die Trennung vom W. zufriedcnstellend 
yerlauft. Ein aliąuoter Teil, z. B. 25 ccm, wird in einem gewogenen Rundkolben 
verdampft, evakuiert unter vorsichtiger Erwarmung auf 100° (1 Min.) u. die Operation 
wiederholt, erkalten gelassen u. gewogen. Bei pulveTfdrmigen Substanzen yerwendet 
Vf. statt des Rundkolbens ein 300 mm langes u. 26 mm breites Rohr mit graduiertem 
Ansatzrohr. Der aliąuote Teil der Fettlsg. wird durch Einbringen einer Filtrierhulse, 
deren Selbstherst. Vf. beschreibt, auf einfaehe Weise gewonnen. Eine kleine Tabelle 
veranschaidicht die erzielten Analysenresultate. (Tidskr. Kemi Bergyaesen 10. 5—7. 
27/1. 1930. Bergen, Fischereiversuchsstation.) E. M a y e r.

A. Dii ring, Vergleichende Saccharosebestimmungen in gezuckerter kondensierter 
Milcli. Zur Best. yon Rohrzucker in kondensierter Milch wird folgendes Verf. empfohlen: 
10 g kondensierte Milch werden mit 60 ccm h. W. u. 1 g CaO, das mit wenig W. an- 
gerieben wird, rersetzt, die Mischung unter anfanglichem Umschtitteln 1 Stde. auf 
dem Wasserbad auf ca. 80° erhitzt. Nach dem Abkiihlen 'wird nacheinander mit 10 ccm 
yerd. H2S0., (1 + 4 ) ,  5 ecm Bleiessig u. 5 ccm gesatt. Natriumphospliatlsg. yersetzt 
u. nach dem Absetzen durch eine mit Mullergaze u. Asbest beschickte Nutscke, die 
mittels eines VorstoBes auf einem 200-ccm-MeBkolben angebracht ist, filtriert. Man 
gibt die Fl. auf ein iiber der Nutsche befindliches, mit Miillergaze bespanntes Tenakel, 
von dem sie auf die Nutsche abtropft, u. wascht den Ruckstand auf dem Tenakel saure- 
frei. Nach dem Auffullen wird mit 0,5 g Tierkohle geschiittelt u. nochmals filtriert. 
Das Filtrat wird im 200-mm-Rohr polarisiert, Drehung mai 15 =  % Rohrzucker in 
der kondensierten Milch. (Pharmaz. Zentralhalle 71. 49—51. 23/1. 1930. Chemnitz, 
Stadt. Unters.-Amt.) H e rt er.

J . Tóth und A. Stiasny, Budapest, Geioinnung von Nicotin und Nicotinsalzen 
aus Tabak, dad, gek., daB man Tabak mit Losungsmm. fiir Nicotin oder Nicotinsalze 
(C0H,„ CC14, CH30H-C2H50 H), welche den Tabak nicht angreifen, u. die im Tabak 
befindlichen anorgan. u. organ. Salze wenig losen, boi gemiłBigter Temp. u. Vakuum 
behandelt. Der Tabak yerliert so ca. 8—lÓ°/„ seines Gewichtes u. soli dadurch auch 
eine Qualitatsverbesserung erhalten. (Ung. P. 97 819 vom 23/8. 1927, ausg. 1/7. 
19290 G. K ónig .
w  Heinrich Vałentin Dahlen und Niko Baron v. Kozmitza,
'' tirzburg, Deutschland, Eindampf- und Trockenvorrichtung, bestchend aus einem 
bcheizten Kessel fiir das Eindampfgut mit trichterfónnigcr beheizter YerschluBhaube. 
Die dient ais Eindampfflache fiir das im Kessel vorkonzentrierte Gut. Zwecks
\ergrofierung der Oberflache ist sio gewellt. Eine Leitung fiir die konz. Fl. fiihrt vom 
Kessel zur Spitze des Trichters, yon dort rieselt die Fl. iiber die Heizflache herab u. 
wird bis zur Troekne eingedampft. Ais Beispiel wird die Gewinnung yon Milchzucker
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aus Molken angefiihrt. (Sckwz. P. 133790 yom 31/1. 1928, ausg. 2/9. 1929 u. F. P. 
649 663 Tom 24/2. 1928, ausg. 26/12. 1928.) Jo h o w .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
E. M aschkillejsson, Bleicherdeproblem in der Fettindustrie der U. S. S. Ii. 

Vf. berichtet iiber Sonnenblumenólentfarbungsyerss. mit Shisdriner Iufusorienerdc, 
Frankon.it u. Gluchower ICaolin u. den yon M a r k m a n  u .  KOWALENKO (vgl. C. 1929.
II. 3077) untersuckten Aehalytzcr Infusorit u. Kutaisser Floridin. Infusorit gibt eine 
nur geringe Entfarbung bei bober Olabsorption, ist also ais Bleichmittel ungeeignet. 
Aucb mit dem russ. Floridin u. der Infusorieńerde wurden ungenugende Entfarbungen 
erreicht. Bessere Resultate ergab Gluchower Kaolin, die besten Frankonit, dessen Ent- 
farbungsvermógen dreimal hóher war, ais das des russ. Floridins. (Oel-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. Nr. 12 [53]. 27—32. Leningrad, Salolin-
werke.) Sc h o n f e l d.

B. F. W illiam son, Der Holzolbaum. Mit zahkeichen Abbildungen ausgestatteter 
Bericht iiber die Verwendungsmóglichkeiten des Holzols fiir Isolations-, Anstrich- 
u. Veredelungszwecke, iiber die Erzeugungs- u. Handelsbedingungen in China, die 
zum Anbau des Baumes in den Yereinigten Staaten fiihrten, wo jetzt ein qualitativ 
hóchstwertiges 01 erzeugt wird. (Journ. chem. Education 7. 9—24. Jan. 1930. Gaines- 
ville, Florida.) H. H eller.

T. Hedley Barry, Malayisches Lumbangol. Estraktion der Keme von Aleuriłes 
Moluecana aus Serdang mittels PAe. (40—60°) ergab ein helles 01 in einer Ausbeute 
von 60,5% rnit D. 0,9264, Jodzahl 151,5, SZ. 1, VZ. 192,5. Die nach WiJS (30 Min.) 
bestimmte Jodzahl ist iibereinstimmend mit GEORGIs Befund, aber viel niedriger 
ais die von L e w k o w i t s c h u. von Ga r d n e r bei Philippinenol gefundenen Werte. — 
Die BROWNscho Erhitzungsprobe von Holzól mit Lumbangolzusatzen ergab, daB 
10 oder mchr % Lumbangol durch die Uebrige Beschaffenheit des Erkitzungsprod. 
nackgewiesen werden konnen. Die yorgeschriebene Dauer von 12 Min. bis zum Ge- 
rinnen wird jedock erst bei Olen mit mehr ais 20% Lumbangólzusatz wirklich uber- 
schritten. — Entgegen anderen Forschern wird gefunden, daB Lumbangol langsamer 
trocknet ais Leinól, dieses-also nicht- ohne weiteres ersetzen kann. Zur Gewinnung 
elastischerer Filme kann es aber dem Leinól zugesetzt werden. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 48. Transact. 289—90. 13/9. 1929.) H. H eller.

D. R. Dliingra, T. P. H ilditek und J. R. Vickery, Die Fettsauren und Glyceride 
von Kusumol. Kusum- oder Makassaról, aus den gesckalten Kernen von Schleichera 
trijuga mittels CC14 extrahiert, ist kalbfest, gelblich bis braunlich, bat VZ. 243, Jod
zahl 57,8 u. 1,5% Unverseifbares. Pb-Salz-A.-Methode ergab 49,7% feste Sauren 
mit VZ. 310, Jodzahl 29,5 u. 50,3% 11. Sauren mit VZ. 303, Jodzahl 87,8. Frakt. 
Dest. der Methylester mit nachfolgender Verseifung der Fraktionen u. Oxydation 
in alkal. wss. Lsg. zur Identifiziemng ergab folgende Zus. der Fettsauren: l,0°/0 
Myrislin-, 5,3°/o Palmitin-, 6,2% Slearin-, 22,9% Arachin- (darunter yielleicht 3,4°/0 
Lignocerinsaure), 60,7°/o Ol-, 2,5% Linolsaure, 1,4% Unverseifbares. Dio Menge u. 
Eigg. der Fraktionen sind in Tabellen ausfiihrlich angegeben. Bcmerkenswert ist 
der hohe Geh. an Arachinsaure, dio aus dem Fett leicht dargestellt werden kann, 
indem man die gemischten Fettsauren yiermal aus Atkylaeetat umkrystallisiert. 
Ausbeute 50% dor Theorie. — Zur Ermittlung der Glyceridstruktur wurde in aceton. 
Lsg. osydiert. Der Geh. an voll gesatt. Glyceriden iiberschreitet nicht 1—2%> analog 
dem Befund bei anderen pflanzlichen Kernfetten. Der Rest dtirfte aus gleichmaBig 
aufgebauten gemischten Glyceriden nebst etwas Triolein bestehen. — Die Seife des 
Óles ist ziemlich hart u. kórnig, schaumt aber gut. Die Verwendbarkeit des Oles zu 
Speisezwecken ist wegen des zuweilen koken Geh. an Unverseifbarem nicht ganz 
zweifelsfrei. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. Transact. 281—86. 13/9. 1929. Liyerpool, 
Univ.) H. H eller.

K. H. Bauer und W. Piners, Uber die Fettsauren des Ols non Lycopodium clmatum. 
Aus einem Lycopodiumól mit den Konstanten D,20 0,935 36, n nJ8 =  1,4660, SZ. 1,65, 
YZ. 223,5, JZ. 76,5, REICHERT-MEISZL-Zakl 1,6, PoLENSKE-Zakl 0,55, AZ. 18,6, 
Hydroxylzakl 22,0 wurden die Fettsauren isoliert. Sie bestanden zu 28% aus gesatt. 
u. zu 72% aus ungesatt. Sauren. Unter den gesatt. Sauren befindet sich 9,10-Dioxy- 
stearinsaure in einer Menge yon 4%; ihr Pb-Salz ist in A. 1. Die ungesatt. Sauren sind 
Olsaure, Linolsaure u. eine Hesadecylensaure. Diese, die Lycopodiumólsaure yon
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La ng er (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 1 8 8 9 . 227. 241. 289. 626), 
wurde durch die Ozonspaltung, bei der sie n-Butlersdure u. Dodecandicarbonsdure 
liefert, ais 12,13-Hexadecylensaure erkannt. Die Lycopodiumólsaure von B u k o w s k y  
(Chem.-Ztg. 2 1  [1889]. 625) durfte mit der 9,10-Dioxystearinsaure ident. sein. (Pharmaz. 
Zentralhalle 71 . 33—38. 16/1. 1930. Leipzig, Lab. f. ang. Chem. u. Pharm. d. 
Uniy.) H er t e r.

Otto Merz, tJber Skiwacfe. Da bis zu 13 verschiedene IConsistenzformen des 
Schnees unterschieden werden, die eine unterschiedliche Bescliaffenheit der Lauf- 
flache des Ski yerlangen, so ist gute Wachstechnik Bcdingung. Eigg. versohiedener 
Wachse sowie eine Anzahl Rezepte. Zusatz von Starkemekl ermóglicht Auftragen 
auf feuchte Skis. (Kunststoffe 20 . 25—26. Febr. 1930. Berlin-Neukólln.) H. H eller.

Victor Boulez, Die TJmwandlung der Kalkseifen in Natronseifen. Berieht iiber 
prakt. Erfalirungen mit einem ArbeitsprozeB des Vf. Zunaclist Kalkverseifung der 
Fette zum Zwecke der Glyceringewinnung. Alsdann wird die Kalkseife mit Na-Car- 
bonat in aquivalenter Menge gemischt. Hierauf Zugabe von Kochsalz. Es tritt 
Trennung ein: Unter der Na-Seife liegt eine fl. Schieht, die Salz u. Schmutz enthalt, 
auf dem Boden des Kessels in feinster Verteilung der Kalk. Einzelheiten fehlen. 
(Buli. Federat. Ind. chim. Belg. 8. 519— 22. Dez. 1929.) H . H e l l e r .

Bergell, Feste Seifen aus flussigen Pflanzenólen. E rw id eru n g  a n  M o s c h k in
(vgl. C. 19 3 0 . I .  1069). (Ó l-F e tt-In d . [ru ss .: M asloboino-Shirow oje  D je lo ] 1 9 2 9 . 
No. 12 [53], 32— 34.) S c h o n f e l d .

F. Kassatkin, Seifenpulver. Die Seife wird in Seifenpulvem infolge der un- 
genugendeu Seifenkonz. in der Waschflotte unrationell ausgenutzt. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 19 2 9 . Nr. 11 [52]. 20—22.) Sc ho n f e l d.

B. Tiitunnikow und R. Cholodowskaja, Untersuchung -iiber die Zusammen- 
setzung von Seifenpulvern. Vff. untersuchten die Abhangigkeit des Wasclwermogens 
von der Zus. der Seifenpulver, die Bezieliung zum Wasclwermogen reiner Seifen u. 
die Enthartung des W. durch die in den Seifenpulvern enthaltene Soda. Mittels des 
Stalagmometers nach TRAUBE wurde die Oberflachenspannung von Na-Oleat, Na- 
Slearat, harzsaurem Na, den Na-Seifen aus Solarolnaphlhensauren, der Seifen der 
Naphtliensdurefraktion 280—290° aus Kerosin, von Gemischen von Na-Oleat u. Na- 
Stearat, u. ferner von Gemischen dieser Seifen mit Soda (1:1,  1: 2  u. 1: 4)  u. mit 
Wasserglas (1:0,25 u. 1:0,5) untersucht. Ergebnisse: Das Netzyermógen von Na- 
Seifen der Harzsauren u. Naphthensauren ist kleiner, ais das der fettsauren Na-Salze. 
Das Netzyermógen von Seifenlsgg. der Olsaure der liochmolekularen Naphthensauren 
u. Harzsauren wird durch Soda u. Wasserglas herabgesetzt. Das Netzyermógen von 
Na-Stearatlsgg. wird bei hoher Temp. durch Soda stark erhóht; bei niederer Temp. 
ist das Netzyermógen der Stearatlsg. dagegen in Ggw. von Soda sehr gering, infolge 
einer starken Verdickung der Lsg., u. bereits bei 50° ist bei Ggw. von Soda die Viscositat 
der Stearatlsg. so grofi, dafi die Oberflachenspannung nieht mehr bestimmt werden 
kann. Das Netzyermógen niedrig molekularer Naphthensauren wird durch Soda erhóht. 
Die gróOte Oberflachenspannung zeigen Seifenlsgg. der Konz. unter 0,5%. — Um das 
Sehaumyermógen yon Seifenpulvern zu erhóhen, empfiehlt Vf. einen Zusatz von Harz- 
u. Naphthenseifen, dereń Lsgg. ein um so gróBeres Schaunwermógen zeigen, je mehr 
Soda sie enthalten. Das Sehaumyermógen von Seifenlsgg. aus fettsauren Salzen wird 
dagegen bei Ggw. von Soda erniedrigt. DaB das Sehaumyermógen mit dem Waseh- 
yermógen zusammenhangt, wurde durch folgende Verss. bewiesen: Reinc u. Soda 
enthaltende Seifenlsgg. wurden mit MnOa versetzt u. iiber Papier filtriert. Die Lsgg. 
der Seifen aus Olsaure u. aus schweren Naphthensauren haben das MnOa mitgerissen 
u. lieferten schwarze Filtrate. Dagegen waren die Filtrate bei Anwendung von Harz- 
seifen u. Seifen aus niedrig molekularen Naphthensauren vollkommen blank, soweit sie 
keine Soda enthielten. Zusatz von Soda erniedrigt die Fahigkeit der fettsauren Salze, 
MnOj zu dispergieren u. zu adsorbieren. Harzsaure Seifen haben dagegen in Ggw. 
von Soda Mn02 bei der Filtration mitgerissen, u. zwar um so mehr, je mehr Soda sie 
enthielten, ebenso yerhielten sich Seifen aus niedrig molekularen Naphthensauren. 
Seifen aus schweren Naphthensauren yerlieren bei kleinem Sodazusatz einen Teil 
ihres Dispergierungsyermogens, bei gróBeren Sodazusatzen steigt aber ihr Dispersions- 
yermógen. Zwischen dem Sehaumyermógen u. der Fahigkeił  der Seifenlsgg. bzw. der 
Gemische mit Soda, Mn02 durch das Filter mitzureiBen, herrscht Parallelitat, je gróBer 
das Sehaumyermógen, desto gróBer ist also auch das Wasehyermógen. Dies gilt aber 
nur fiir Seifenlsgg. Lsgg. yon Saponin u. von Mineralólsulfonsauren geben zwar einen

/
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crgiobigen Schaum, begiinstigen aber in keiner Weise den Durchgang von mechan. 
Teilehen (MnOs, RuB) durch ein Papicrfilter. Zwecks Best. des Emulgierungsvermógens 
der Seifenlsgg. fiir Fette u. Mineralole wurden gleiche Voll. der 0,5%ig. Seifenlsgg., 
rein u. im Gemisch mit Soda, u. Fett bzw. Mineralól zu einer Emulsion vermischt, 
dann der Ruhe iiberlassen u. die Zeit bis zur Entmischung festgestellt. Ergebnisse: 
Das Emu]sionsvermogen der Seifenlsgg. fiir Fette u. Ole wird durch Soda erniedrigt. 
Bei geringem Sodageh. der Seifenlsg. werden saure Ole u. Mineralole besser emulgiert, 
nicht aber in Ggw. groGerer Sodamengen, so daB die Erscheinung nur auf die Neutrali- 
sation der Olaciditiit zuruckzufiihren ist. Um zu sehen, ob die Enthartung des W. 
bei sodahaltigen Seifenpulvern auf Kosten der Soda oder der Scife vor sich geht, wurden 
folgende Verss. angestellt. Zunachst wurde hartes W. mit reinen bzw. soda- u. silieat- 
haltigen Seifenlsgg. in der Weise titriert, daB nach Zusatz von je 1 ccm Seifenlsg. ge- 
schiittelt wurde. Die Titration galt ais vollendct, wenn der Schaum nach 3 Man. langem 
Stehcnlassen nicht yerschwunden war. Aus den Verss. koimte geschlossen werden, 
daB Soda zwar die Bldg. von Ca-Seifen nicht ganz verhindertc, das W. aber weitgehend 
zu entharten vermag. Dies erwies sich aber ais ein TrugschluB, u. ganz andere Resultate 
wurden erzielt, ais das harte W. auf einmal mit der zur Bindung der Hartę erforder- 
lichen Menge Seifen- bzw. Seifensodalsg. vermischt wurde: 60ccm 0,5%ig. Seifenlsg. 
ergaben fur sich das Sclmunwol. 800, 30 ccm l%ig. Seifenlsg. +  30 ccm hartes W. 
liatten das Sehaumvol. 300, 30 ccm l°/0ig. Seifenlsg. +  Soda (2: 1) +  30 ccm dest. W. 
hatten das Schaumvol. 400, 25 ccm einer Lsg. von 1% Seife +  2% Soda -i- 35 ccm 
dest. W. ergaben das Schaumvol. 700, 30 ccm derselben Lsg. +  30 ccm hartes W. 
ergaben das Schaumvol. 100. In Seifenpulvern enthaltene Soda vermag also hartes W. 
nicht zu entharten. Aus der Unters. ziehen Vff. noch folgende Schliisse: Das fur die 
Fabrikation von Seifenpulvern bestimmte Fettgemisch soli hauptsachlich aus hoch- 
molckularen Naphthensauren u. Kolophonium bestehen; fl. Fettsauren sind zu ver- 
meiden. Das Verhaltnis Seife: Soda soli 1: 2, bei ausschlieBlicher Anwendung von 
Fettsauren 1 :1  nicht uberschreiten. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1 9 2 9 . Nr. 11 [52], 41—47. Nr. 12 [53], 49—55. Charków.) ' Sc ho nf e ld.

K. Taufel, Uber das Yerderben der Fette und die sogenannten Verdorhevheits- 
reaktionen. Obersicht iiber neuero Arbeiten, dio das Verderben der Fette durch Mikro
organismen u. durch rein chem. Vorgange betreffen. Die Grenzen der Verdorbenheits- 
rkk. werden erortert: DaB trotz starker Ranziditat sowohl die V. FELLENBERGsche 
wie die KREIS-Rk. negativ ausfallen kónnen, beruht auf dem durch Oxydation be- 
dingten Verschwinden der Zwisehcnstoffe von Peroxyd- u. Aldehydcharakter. Ferncr 
wird dio KREIS-Rk. durch niedere Aldehyde sehr gestort. Eindeutig TerlaBliche 
Verdorbenheitsrkk. gibt es niebt. — Vf. definiert sodann die 3 Arten des „sauren" (I), 
„talgigen“ (II) u. ,,ranzigen“ (III) Fettes. Bei I ist erhohte SZ., bei II Erhóhung 
der Konsistenz infolge Bldg. hoher schmelzender Bestandteile, bei III unangenehmer 
Geruch u. Geschmack kennzeichnend. Bei III sind Autoxydationsvorgange mit nach- 
folgender Mol.-Spaltung dio Ursachen. Nur fiir diese dritte Art der Verdorbenheit 
sind dio Verdorbenheitsrkk. positiv. Eine Tabelle zeigt den EinfluB des Verderbens 
der Fette durch chem. Rkk. auf die Kennzahlen, sowie auf die sinnlich wahrnehmbaren 
Eigg. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 27 . 40—43. 10/2. 1930. Miinchen, Dtsch. Forschungsanst. 
f. Lebensmittelchem.) H. HELLER.

P. I. Medwedtschuk, Clt&mischs Verfahren zur Qualitatśbestimmung des vom 
Schwein produzierten Talgfettes. Eine der Grundaufgaben der Schweinemast ist die 
exakte Best. dor Qualitat des dabei anfallenden Fettes. Da dessen Kennzeichen stark 
von der Entnahmestelle abhangen, wird generell Entnahme des Fettes in ganzer 
Schicht hinter dem Schulterknorpel des lebenden Tieres vorgeschlagen. Auch die 
verschiedene Tiefenlage (Schicht) an der gleichen Korperstelle beeinfluBt die Eigg. 
An der Peripherie befindon sich die meisten ungesatt. Sauren. Sofortige Filtration 
nach Probcnahme, da andernfalls freie Siiure von 0,05°/o rascli ansteigt. Abbildung 
u. Beschreibung einer vom Vf. konstruierten Talgpresse, die besser ais Extraktion 
zum Ausbringen des Fettes geeignet ist. — Best. der ungesatt. Fettsauren wichtig. 
(Vf. bezeichnet Linolsaure ais „Leinsaure", die Saure ClsH30O2 dagegen ais „Linol- 
saure“ ! Ref.) Daher Nachprufung der gebrauchlichsten Jodzahlmethoden. Die 
Me.hode von M argosch es gibt HuBL-Werte u. wird empfohlen. Bei festen Fettcn 
ist ein optimaler Zusatz von Amylalkohol zum A. in Hohe von 5% gefunden worden. 
Aueh die Methode R osenm tjnd-K uhnhenn  gibt richtige Werte. — AuBer der Jod- 
zahl, die in engstem Zusammenhang mit der Konsistenz u. mit dem Geschmack des
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Fettes steht, komrat noch die Bsst. von nn in Batracht. SZ., VZ., P. u . E. sind yon 
untjrgeordneter Badeutung. Zahlreiche Tabellen. (Biochem. Ztschr. 2 1 4 .  ‘282—309. 
22/10. 1929. Ro3tow a. Don, Landwirtsch. Vers.-Station.) H. H eller.

S. Iwanow und N. Kurotschkina, Die Kaufmannsche Rhodanzahl und die 
Bestimmung der quantitativen Zusammenselzung einiger. Ole Rufllands. Vff. haben 
(vgl. C. 1 9 2 9 . II. 3077) die Zus. einiger Ole der U. S. S. R. nach K a u f m a n n  unter- 
aucht; aus dem Vergleich der Jodzahl u. der Rhodanzahl errechnefc sich fiir die nach- 
stehend erwahnten Ole folgende Zus. (I =  % Glyceride gesatt. Sauren, II =  % 01- 
saure-, III =  °/o Linolsaureglyceride): Oocos Bonetli (Ssuchum): JZ. 23,6, RhZ. 19,78;
I =  77,1%, 11 =  18,49%. 111 =  4,41%- — Prunus divaricata Led. (Alytśchaol) 
(vgl. C. 1 9 2 9 . II. 3077): a) Meeresspiegel: JZ. 104,74, RhZ. 78,7; I  =  8,9%, II =  
61,09%, III =  30,05%. b) 665 m uber Meer: JZ. 92,0, RhZ. 78,06; I =  9,62, II  =  
74,50, III =  16,09. c) 1760 m uber Meer: JZ. 111,33, RhZ. 76,75; I  =  9,30, II =  
65,11 (?), 111 =  39,30. d) 1790 m uber Meer: JZ. 100,63, RhZ. 78,73; 1 =  9,93,
II =  65,10, III =  25,73. e) Telaw: JZ. 99,02, RhZ. 76,85; I =  10,01, II  =  71,67;
III =  25,28. f) Majkop: JZ. 99,57, RhZ. 78,15; I  =  9,51, II =  65,86, III =  24,73.
g) Majkop: JZ. 92,57, RhZ. 76,75; I =  10,03, II =  71,16, 111 =  25,28. — Ol aus 
Giimamomum Glaniuliferum (S3uchum): JZ. 56,57, RhZ. 47,92; I  =  44,51, II =  
45,63, 111 =  9,98. — Asimina triloba Dun. (Ssuchum): JZ. 115,78, RhZ. 73,26; 
I =  16,16, II =  47,34, III =  49,06. — Pistacia mutica F. u. M. (Karadag): JZ. 110,0, 
RhZ. 70,09; I  =  18,84, II =  35,07, III =  46,05. — Gapparis herbacea Willd. (Kara
dag): JZ. 105,0, RhZ. 75,89; I  =  12,12, II =  54,36, III =  33,59. — Crambe Kokłe- 
belica (Karadag): JZ. 112,9, RhZ. 79,6; I  =  8,79, II =  53,80, III =  38,43. — Laurus 
nobilis L. (Ssuchum): JZ. 79,2, RhZ. 55,57; I =  35,65, II =  37,11, III =  27,04. —  
Oenocarpus Gr.: JZ. 69,3, RhZ. 68,3; I =  20,71, II =  78,20, III =  1,15. — Ciłrullus 
vulgaris: JZ. 123, RhZ. 67,28. —  Paeonia corallina triternata (Karadag): JZ. 130,6, 
RhZ. 88,75. — Paeonia anomala (Ałtaj): JZ. 145,7—145,8, RhZ. 106,1. — Lagenaria 
iuulgaris: JZ. 133,7, RhZ. 59,95. — Hevea brasiliensis Aubl.: JZ. 125— 130, RhZ. 
85,85. — Elaeis guineensis Jacq.: JZ. 55,3, RhZ. 20,4. — Pinus Cembra (sibir. CedernSl): 
JZ. 147,7, RhZ. 80,98. — Dasselbe Ól aus Prunus divaricata Ler., das nach K au f- 
mann 8,9 bzw. 9,3% gesatt. Fettsaureglyceride ergeben hat, lieferte nach Bertram  
12,17 bzw. 12,48% gesatt. Glyceride. ' (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1 9 2 9 . No. 12 [53], 45—49. Moskau.) SCHONFELD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilhelm  Pungs,
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Gewinnung der Oxydationsprodukte aus Paraffin- 
kohicmcasserstoffen. Weitere Ausbildung des durch Patent 405 850; 1925. I. 587 
geschtitzten Verf., dad. gek., daB man die fl. KW-stoffe wahrend der Oxydation gleich- 
zeitig auch einen Kreislauf inncrhęilb des Rk.-Raumes ausfiihren laBt. (D. R. P. 
489 936 KI. 12o yom 14/5. 1922, ausg. 25/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 405850; C. 1925. 
I- 587.) M. F. M u l l e r.

Johannes Altenburg, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Reinigung von 
Stoffen aller Art, 1, dad. gek., daB man dieselben mit oder ohne Zusatz von Kontakt- 
substanzen mit einer entfetteten Lsg. eines Ricinusfermentgemisches behandelt. —
2. Herst. eines fiir diese Zwecke brauchbaren, haltbaren u. 1. Trockenpraparates, dad. 
gek., daB die Fermentemulsion in Ggw. oines 1. yerwitternden neutralen Salzes 
sohonend getrocknet u. durch Extraktion yom Fetfbefreit wird, dann zur Verwendung 
wieder in L3g. gebracht wird. — Die Fermentemulsion aus Ricinussamen enthalt 
neben dem fettspaltenden Ferment noch ein eiweiBabbauendes Ferment, diese Emulsion 
eignet sich daher zum Entfernen von Fett- u. EiweiBflecken. Um diese Ferment- 
emulsionen haltbar zu machen, yermischt man sie mit Salzen, wie Na-Sulfat, -Borat 
oder K-Sulfat, trocknet dann schonend, z. B. im Vakuum, u. entfettet mit A., Chlf. 
oder Bzn. (D. R. P. 491219 KI. 8i vom 16/7. 1927, ausg. 7/2. 1930.) F r a n z.

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

W. G. Schaposohnikoff, Uber die Feuchtigkeit der Fasem in den stabilen Grenz- 
zustanden. (Vgl. C. 1928. II. 2419.) Verss. werden mitgeteilt, die zur Beantwortung 
folgender Fragen dienen sollten: 1. Wie schnell wird das Gleichgewicht zwischen der 
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Atmospharo u. den Fasern hergestellt? 2. Mit welcker Geschwindigkeit u. bis zu 
welchen Grenzen verlauft wiederholtes Befeuchten u. Austrocknen der Fasern unter 
denselben atmosphilr. Bedingungen ? 3. Wie groB kann der Untersehied sein zwischen 
den Feuchtigkeiten der Fasern, dic einerseits unter stabilen, andererseits unter konti- 
nuierlich yeriinderlichen Bedingungen u. Zustanden der Atmosphare verweilen ? 
Melliands Textilber. 1 1 . 113— IG. Febr. 1930.) Su v e r n.

Charles H . Forsaith, Der Einflup konstanter Fevchtigkeit. Vf. schildert die 
Vorteile, die sieh bei der Innehaltung eines konstanten Feuclitigkeitsgrades bei den 
yerschiedenen Textilyerarbeitungsprozessen ergeben. (Cotton 94. 261—62. Jan. 
(1930.) B ra u n s.

Louis Leduc, Das Bleiclien lon Textilien mit Ozon. Nach kurzem bistor. Oberblick 
bespricht Vf. das Bleichen von Baumwolle, Jute, ICunstseide u. anderen Textilfasern 
mit Ozon, das mit einem von den L a b o r a t o i r e s  d e s C h a n t i e r s  d u R h ó n e  
L y o n ,  hergestellten Elektroniseur in guter Ausbeute erhalten wird. (Rev. gen. 
Teintuie, Impression, Blanchiment, Appret 8. 59—61. Jan. 1930.) Br a u n s.

W. E. W ilson, Das Leben der Kleidermolte. Vf. schildert die verschiedcnen Ent- 
wicklungsstufen der Kleidermotte. (Textile World 77. 450—52. 25/1. 1930.) Br a u n s.

H. Lagache, Das IYallcen von Geweben. Die geschichtliche Entw. des Walkens, 
die Einrichtung der Walkmuhlen, die beim Walkcn gebrauchten Chemikalien, das 
Walken mit Seife, mit Urin oder Fett, die Verfilzbarkeit u. Krauselung der Wolle 
werden geschildert. (Rev. gón. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7- 1403 
bis 1417. 8. 29—39. Jan. 1930.) Br a u n s.

— , Die Vorgćinge beim Biigeln. Warme, Druck u. W.-Dampf sind die wichtigsten 
Faktorcn beim Biigeln. Durch den W.-Dampf wird das Gewebe piast., gepreBt, ge- 
streckt u. geglattet. Gleichzeitig werden die Stoffe desinfiziert. Kunstseidene Waren 
diirfen vor dem Biigeln nicht angefeuchtet werden. Besondere Vorsicht ist bei Acetat
seide geboten. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 66. 76—77. 26/1. 1930.) B r a u n s.

Fred. Grove-Palmer, Das Reinigen und Schuizen von Lamefabrikaten. Lame- 
fabrikate, Tuche aus mit dunnen lletallfaden umwickelten Garnen, werden mit einer 
verd. Cyankahum-, NH4OH- oder mit 1—2%ig. Natriumthiosulfatlsg. gereinigt. 
Zum Schutz gegen Oxydation werden sic mit einem Nitrocelluloselackiiberzug, zu 
dessen Herst. eine Vorschrift gegeben wird, yersehen. (Amer. Dyestuff Reporter 
19 . 80— 83. 3/2. 1930.) B r a u n s .

— , Wie la.pt sich die Oxydation von unechten Gold- und Silberfaden verhindem. 
Gewebe aus Silber- u. unechten Goldfaden lassen sich durch t)berziehen mit einem 
Lack gegen Oxydation schiitzen. Einen dafiir geeigneten Lack erhalt man aus Cellulose- 
ather, farblosem Gummilack u. Aluminiumoleat. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 
5. 59. Jan. 1930.) B r a u n s .

— , Die Seideninduslrie in In di en. Die Seidenindustrie in den yersehiedenen Staaten 
Indiens, dic Gewinnung, das Abhaspeln der Kokons, das Spinnen, Zwirnen, Farben, 
Weben u. die yersehiedenen Arten von Geweben werden besproeben. Die Seiden
industrie ist dort eine reine Heimindustrie. (Indian Textile Journ. 40 . 130—32. 
31/12. 1929.) ■ B r a u n s.

— , Das Regierungs-Seiden-Inslitrit in Bhagalpur. Es wird an einigen Abb. dic 
Einrichtung u. der Zwcck des Seideninstituts beschrieben. (Indian Textile Journ. 
4 0 . 122—23. 31/12.1929.) * Br a u n s.

F. und H. Heim  de Balsac und A. Deforge, Der Wert eines wildwachsenden 
Reisslrohs al-s Papierrohstoff. Reisstroh eines wildwachsenden Reisstrauchs (Zizania 
laiijolia) gibt bei 47<.-std. Kochen mit NaOH yon 4 Be (28 g NaOH/1) bei 3 at Druck 
einen bleichfahigen Źellstoff yon brauner Farbę mit einer Ausbeute von 38—39% 
an gebleichtem Stoff. Dieser bat einen Geh. an a-Celluloso von 90% u. laBt sieh gut 
auf Papier yerarbeiten. (Chim. et Ind. 21 . No. 2 bis. 578—80. Febr. 1930.) B rau ns.

Joseph Rossm an, Die Herstellung von gewachstem Papier. Zusammenstellung der 
in den Vereinigten Staaten erteilten Patente iiber gewachsto Papiere. (Paper Trade 
Journ. 90 . No. 5. 56— 65. 30/1. 1930.) B r a u n s.

— , Chromoersatzkarton. Bcdentung, Verv:cndung, Eigensch-oflen. Ais Einleitung 
einer Reihe yon Aufsatzen uber Chromo-Ersatzkarton bespricht Vf. die Bedeutung, 
Verwendung u. dio Eigg. desselben. (Źellstoff u. Papier 10- 85—87. Febr.
1930.) Br a u n s.
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Fred. Grove-Palmer, Kunstseide und Leinen. (SchluB zu C. 1930. I. 1247.) Vf. 
bespriclit weiter das Farben von Kunstseide-Leinenmischgeweben. (Silk Journ. Rayon 
World 6. Nr. 67. 50—51. 20/12. 1929.) Brauns.

Y. Kam i, M. Inubushi, K. Kitazawa, Uber Celluloseacetat. I. Mitt. Acetylierung 
der Batimwollcellulose. Vff. besohreiben Verss., um die fiir eine vóllige Acetylierung 
nótige Mindestmenge an Essigsaureanhydrid u. Eg. zu bestimmen. Fiir \erband- 
watt-e sind dazu 3 Teilo Essigsaureanhydrid, 3 Teile Eg. u. 0,2 Teile H 2S 04, fiir Linters 
2,5 T. Essigsaureanhydrid, 2,5 Teile Eg. u. 0,2 Teile H2S 04 notwendig. Die Viscositats- 
kurve der Acetylierungsprodd. zeigt zwei scharfe Knickpunkte. Der erste entspricht 
der yollkommenen Acetylierung, der zweite deutet darauf hin, daB dio Mol.-Zerkleinerung 
des Rk.-Prod. plótzlich langsamer wird u. daB die Rk.-Prodd. in W. immer loslicher 
werden. Bei langerer Rk.-Dauer erhalt man hóhere Acetate ais Cellolosotriacetat, 
so bei Linters ein Prod., das nach 20 Stdn. einen Acetylgeh. hat, der einem Cellubiose- 
octacetat, u. nach 70 Stdn. ein solches, dessen Acetylgeh. dem einer Pentacetyl-Glucose 
entspricht. (Cellulose Industry 6. 5—7. Jan. 1930.) B r a u n s.

Walter M. Miinzinger, Uber Weichmachungsrnittel fur Nitrocellulose, uisbesondere 
bei der Kunsllederfabrikalion. Eine Reihe neuerer Weichmachungsmittel ist ihren Eigg. 
u. ihrem Verh. nach besprochen. (Melliands Textilber. 11. 117—20. Febr. 1930.) Suv.

F. Hauser, Hilfsmittel fiir die mikroskopische TJnlersuchung von Papieren und 
Teztilien im auffallenden Licht. (Wchbl. Papierfabr. 61- 176—82. 8/2. 1930.
C. 1929. II. 2227.) B r a u n s .

Karl Heinz Bergmann, t)ber Oxycellulose. Vf. stellto nach V ignon Oxy- 
cellulose her u. bestimmte die KMn04-Zahl nach KAUFFMANN. (Melliands Textilber.
11. 120—22. Febr. 1930.). SijVERN.

Hugo Kauffmann, Uber Oxycellulose. Kritik der Unterss. von B e r g m a n n , 
(vgl. vorst. Ref.). In geschiidigter Baumwolle ist Oxycellulose keine definierbare chem. 
Substanz u. daher ist eine Best. des Geh. an Oxycellulose nicht moglich. Damit hangt 
es zusammen, daB die Werte fur die Abkochzahlen sieh nach der Konz. der Lauge 
richten. Dom prakt. Bedurfnis entspricht allein dio Abkochzahl. Fiir ihre Ermittlung 
eignet sieh bei Baumwolle 3%'g- Lauge, bei anderen Fasern sind andere Konzz. zu 
nehmen. (Melliands Textilber. 11. 122—23. Febr. 1930.) _ Su v e r n .

Albert H. Grimshaw, Eine mikroskopische Untersuchung des Einfłusses der 
Fdrbung auf verscluedene Kunstseiden und chemische Fasern. Im SchluB zu C. 1930. I. 
1404 behandelt Yf. die Auswertung der Unters.-Ergebnisse, u. zeigt eine Reihe von 
Mikrophotographien von gefarbten Fasern u. Faserąuerschnitten. (Textile Colorist 51- 
810— 14. 1930.) B r a u n s .

Ewald Dorken, offene Handelsges., Herdecke, Ruhr, Verfahren und VorrichT 
tung zum wasserdichten Imprdgnieren von dichten Textilgeweben scioie Segelluclibahnen, 
Wagenplanen u. dgl., wobei die Stoffbahn nacheinander in fortlaufendem Zuge durch 
mehrere mit Impragniermasse gefullte Bottiche hindurchgefuhrt u. wechselweise mit 
beiden Seiten iiber den Impragnierbottichen nachgelagerten Trockentrommeln geleitet 
wird, 1. dad. gek,, daB die Stoffbahn mit der zahfl. Impragnierungsmasse nach jedesr 
mahgem Yerlassen des Impragnierungsbades die heizbare Trockentrommel mit grofiem 
Umfassungswinkel Umlauft u. die Impragnierungsmasse vor vollig beendeter Trocknung 
an der Ablaufstelle der Stoffbahn durch einen erheblichen PreBdruck in die Stoffbahn 
hineingepreBt wird. — 2. Vorr. zur Ausiibung des Verf. nach Anspr. 1, dad. gek., daB 
an der jedem Impragnierungsbade nachgelagerten Trockentrommel an der Ablauf
stelle fiir die einseitig getrocknete, mit Impragnierungsmasse yersehene Stoffbahn 
eine Druckwalze angeordnet ist. (D. R. P. 488 754 KI. 8a vom 15/1. 1925, ausg. 4/1.
1930.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Stótter, 
Leverkusen), Verfahren zum Schiitzen non Wolle, Pelzw rk u. dgl. gegen Mottenfra/i, 
dad. gek., daB man sie mit anorgan. oder organ, //worhaltigcn Verbb. gel. in wasser- 
haltigen Alkohclen bzw. Ketonem oder ihren Gemischen behandelt. — So wird z. B. 
NHjHF. in 40°/oig., fluortmsserstoffsaures Pyridin  in 50°/oig., KNH^Fr, in 60%ig. A. 
verwendet. (D .R . P. 485101 KI. 451 vom 26/5. 1927, ausg. 24/10. 1929.) Sa r r e.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: P. Onnertz,
B. Schwarzel und A. Peters), Schiitzen der tierischen Faser gegen schadigenden Einflufi 
alkalischer Fliissigkeilen. (Schwed. P. 62 251 vom 20/5. 1922, ausg. 4/1. 1927. —
C. 1922. IV. 850 [E .P . 181 69S].) F r a n z .
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Hermann Haas, Lennep, Trocknen von Garnstrdhnen, insbesondere aus Kunst- 
seide, in Trockenvorr. mit mehreren hintereinanderfolgenden Trookenkaininern, dad. 
gek., daB die naB eintretenden Gamstrahne in der ersten Kammer -dureh einen von 
unten nach oben getriebenen, maBig warmen Luftstrom ohne wesentliche W.-Verdun- 
stung Torgetrooknet u. beim selbsttatigen Weiterwandern in den folgenden Kammem 
dureh einen von oben nach unten ziehenden Warmluftstrom fertig getroeknet werden. —  
Man vermeidet hierbei ein Verwirren der Faden u. erzielt ein gleichmaBiges Trocknen. 
(D. R. P. 491193 KI. 8b vom 22/9. 1925, ausg. 7/2. 1930.) Franz.

piastic Inc., New Hampshire, V. St. A., Feuersichere Massen. Asbestbrei wird 
mit einem wasserunl. Metallsalz der Alginsaure o. dgl. gemischt u. die Mischung auf 
der Papiermaschine gefonnt. (E. P. 321537 vom 26/10. 1928, ausg. 5/12. 1929.) K u h l .

Sidney D. W ells, Quincy, V. St. A., Verfahren zum Erweichen pflanzlicher Fasem 
dureh Natriumsulfid. (D. R. P. 490 384 KI. 55 b vom 30/4. 1927, ausg. 28/1. 1930.
A. Prior. 29/6. 1926. — C. 1928. I. 2324 [F. P. 633 801].) M. F. M ul l e r.

W ilhelm Traube, Berlin, Verfahren zur Gewinnung von wertvollen Produkłen aus 
Cełlułose usw. (D. R. P. 490 987 KI. 12 o vom 27/7. 1927, ausg. 8/2. 1930. — C. 1928. 
n .  2404 [E. P. 294 572].) E nge ro f f.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Immer- 
heiser, Ludwigshafen a. Rh., Karl Neubauer, Mannheim, und Erwin Scharf, Lud- 
wigshafen a. Rh.), Erzeugung von in dunner Schicht transparent gefarbtem CeUuloid 
oder celluloidartigen Massen. (D. R. P. 491779 KI. 39b Tom 27/6.1924, ausg. 15/2.
1930. — C. 1926. I. 2522 [F. P. 588903].) Fran z.

Alsa S. A., Basel, Kunsiliche hohle Faden, dad. gek., daB man carbonathaltige 
Viscose in Saurebadern, welche mehr ais 6% ZnS04 enthalten, koaguliert. Dureh die 
hohe Konz. an ZnS04 nehmen die erhaltenen kiinstlichen Faden 30% mehr an Volumen 
ein, ais nach dem bisherigen Verf. AuBer H 2S 04 u. ZnS04 kann die Bad-Fl. noch ent
halten: Na2S04 oder ahnlich koagulierend w k en d e Salze u. sonstige in der Kunst- 
seidenindustrie ais vorteilhaft erkarmt-e Badzusatze. (Ung. P. 97 890 vom 23/4. 1928, 
ausg. 15/6. 1929. D. Prior. 30/4. 1927.) G. KóNIG.

Carl Leyst-Kuehenmeister, Berlin-Schlachtensee, Yerfahren zur Herstellung von 
Kunstholz aus Pflanzenfa-sern o. dgl. und Bindemitteln, dad. gek., daB Pflanzenstengel 
von Unkraut, Gras u. dgl. oder Strohsorten aller Art zunachst aufgeschlossen, u. zwar 
entweder dureh Kochen mit alkal. Mitteln oder dureh Rotten oder Rósten in Ggw. 
■von Feuchtigkeit oder dureh Kombination beider Verff. in nassem oder trockenem 
Zustand mit oder ohne Zusatz von W. gemahlen, mit Bindemitteln, wie Wasserglas, 
Gips, Kalk, Seife, Casein, tier. oder vegetabil. Leim, versetzt, zu einer gicBbaren oder 
JknetbaTen M. yermengt, mit oder ohne Druek geformt u. schlieBlich bei gewohnlicher 
oder hoherer Temp. getroeknet werden. (D. R. P. 485 672 KI. 39b vom 8/10. 1926, 
ausg. 2/11. 1929.) Sa r r e.

Armstrong Cork Co., iibert. von: J. C. Mc Carthy, Lancaster, V. St. A., Linoleum, 
dad. gek., daB es ein Steinpflaster von unregelmaBiger Zus. u. verschiedener Fiirbung 
darstellt, in dem die Fugen tief liegen u. die Steine mehr oder minder erhaben aus- 
gearbeitet sind. (E. P. 317 756 vom 20/7. 1929, Auszug veroff. 16/10. 1929. Prior. 
21/8. 1928.) T hirl.

H. J. P. Jarmer, Kopenhagen, Plastische Masse, bestehend aus Kreide, Leim, 
Destrin, Harz u. Terpentin. (Schwed. P. 62298  vom 13/4. 1926, ausg. 25/1. 1927. 
Dan. Prior. 14/4. 1925.) K uhling.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
K. Glinz, Die heutigen Probleme der Kclilenaufbereitung. (Proceed. Int. Conf. 

bitum. Coal 1928. II. 22—36. — C. 1 9 3 0 .1. 612.) B órnstein.
Godfrey M. S. Tait, Die Wahl der Kohlenaufbereitungsanłage. Kurze Charak- 

teristik dor vorhandenen Aufbereitungsverff. u. ihrer Wirksamkeit u. Diskussion 
der Zwecke, fiir die das eine oder das andere sich am besten eignet. (Proceed. Int. 
Conf. bitum. Coal 1928. II. 148—54.) B órnstein.

James B. Morrow, Die bei der Einrichtung von KoMenaufbereitungsanlagen in 
BetraeM kommenden Oesichtspunkte. Vf. beschreibt die eine Kohlenaufbereitungsanlage 
bildenden Verff. u. App. u. ihre verschiedenen Formen u. Anwendungsmethoden. 
(Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1928. II. 112—18.) B órnstein.

—, Lessings KoUenaufbereitungssystem, das in Sudieales mit Erfolg arbeitet.
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LESSINGs Aufbereitungssystcm, das auf der Zeche von Ynescedwyn der Amalgamated 
Anthracite Collieries, Ltd. in Sud-Wales mit Erfolg in Betrieb ist, zerfallt in die drei 
Teile: Staubentfernung durch Luftseparation, Separation nach dem spezif. Gewicht 
u. Konz. der gebrauchtcn CaCl2-Lauge. Es ist in Wort u. Bild dargestellt. (Gas World 
91. 664—66. 28/12. 1929.) B ornstein.

T. M. Chance, Der Sandsehwimmprozef). Es handelt sich um ein Schwimm- 
u. Sinkverf. zur Scheidung von Kohle u. Gestein nach dem spezif. Gewicht, beruhcnd 
auf der Tatsache, daB ein relativ fcin verteilter unl. fester Korper (wic Sand), wenn man 
ihn durch dauemdes Riihren in einer PI. suspendiert erhalt, damit ein Gemisch bildet, 
das ahnliche physikal. Eigg. hat wie eine Fl. von relatiy bobem spezif. Gewicht. Diese 
sog. „fl. Massen“ (fluid ma-sses) kann man betrachten ais mechan. in diesem Zustand 
erhaltene Fil., die den meisten hydrostat. Gesetzen geliorchen. Es wird die Geschichte 
dieses, im Jahre 1915 erfundenen u. zuerst in Ocean City, N. J., experimentell erprobten 
Prozesses u. die zu seiner Ausfuhrung dienende Apparatur dargestellt. (Proceed. Int. 
Conf. bitum. Coal 1 9 2 8 . II. 142—47.) B ornstein.

B. M. Bird, Deutung von Schwimm- und Sinkergebnissen. Vf. bespricht die Be- 
ziehungen u. Vergleiche zwischen den Ergebnissen des Schwimm- u. Sinkverf. u. anderer 
Separationsmethoden fiir Kohle, bzgl. dereń Einzelheiten auf das Original verwiesen 
sei. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1 9 2 8 . II. 82—111.) B ornstein.

A. France, Theorie der KoMenudsclie und nasse oder pneumatische Aufbereitung. 
Theorie u. Arbeitsweise des Rheolaveurprozesses werden erortert u. die Vorteile seiner 
Verwendung fur die Aufbereitung hcrvorgehoben. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal
1 9 2 8 . II. 65—81.) B ornstein.

Burrows Moore, Die Yerbrennung von Koldenstaub. Der Einjlup des Fcinlteits- 
grades der Brennsloffleilćhen. Vf. untersuchte das Verh. kleiner Proben von Staub- 
kohle in einer von auBen auf die verschiedenen Tempp. erhitzten Verbrennungskammer 
im Hinblick auf den EinfluB des Feinheitsgrades der Kohle auf die Yerbrennungs- 
geschwindigkeit sowie auf die Temp. des Ergluhens u. die Rolle, welche dem ver- 
schiedenen Geh. an fliichtigen Zers.-Prodd. dabei zufallt. Das Ergebnis der zahlreichen. 
Verss. bilden folgende Schlusse: Der Feinheitsgrad der Brennstoffteilchen beeinfluBt 
stark die Verbrennungsverhaltnisse, die Entzundungserscheinungen u. don Ver- 
brennungsgrad der Staubkohlc u. es ergibt sich eine „krit. Temp.“ u. ein „krit. Fein- 
heitsgrad“, bei denen die Verbrcnnung nahezu momentan verlauft; diese Temp. ent- 
spricht der Temp. des Gluhpunktes, wie die Verss. ihn ergaben. Oberhalb der krit. 
Temp. findet eine merkliche Anderung der Verbrennungsverhaltnisse statt; bei. Ver- 
wendung der Kohlen von krit. Feinheitsgrade u. LuftuberschuB von krit. Temp. ist 
wirksame Verbrennung gesichert. Anderungen in der Entzundlichkeit u. Yerbrennbarkeit 
der Brennstoffpartikel sind nicht nur durch ihre Oberflache, sondem auch durch Kon- 
stitutionsanderungen bedingt, die wahrend des Pulvems eintreten konnen. Der Ver- 
brennungsgrad der Kohlenpartikeln verringert sich mit dereń wachsender GroBe, 
augenscheinlich infolge der langsameren Oxydation u. Zers. u. auch wegen der lang- 
sameren Warmeubertragung; auch die verschiedene Verteilung der einzelnen Kohlen- 
bestandteile diirfte dabei mitsprechen. (Trans. Institution chem. Engineers 6. 38—55.
1928.)  ̂ B ornstein.

J. Thieme, Kohlenslaubfeuerung in der Zellstojf- und Papierindustrie. Bcsprechung 
der AEG.-Resolutormuhle u. des AEG.-Wirbelbrenners fiir den Gebraucb in Zellstoff- 
u. Papierfabriken. (AEG.-Mitt. 1 9 2 9 . 765—69. Dez.) B ornstein.

Alfr. Faber, Aschenbeseitigung und Stocharbeit beim Generatorbetrieb. (Keram. 
Rdsch. 37. 730—32. 24/10. 1929. Leipzig.) SalmANG.

Thomas G. Estep, Versddackung von Steinkohlenaschen in Kesselfeuerungen. 
Fur die prakt. Bewahrung in der Feuerung sind die Prufungsmethoden im Laboratorium 
nicht immer maBgebend. Aus dem S-Geh. kann man keinen sicheren SchluB auf den 
Asohenschmelzpunkt ziehen. Auch die Anwesenheit von Pyrit wirkt nicht immer 
herabsetzend auf den P. der Asche; das geschieht nur, wenn FeS2 im Feuer in leicht 
schmclzbares FeS u. S zerfallt; in osydierender Atmosphare entsteht Fe20 3, das ein 
hochschmelzendes Silicat bildet, oder FeO, dessen S i02-Verb. niedriger schmilzt; auch 
die Anwesenheit von CaC03 beeinfluBt die Rolle des Pyrits. — Uberhaupt wirken 
die Oxyde von Pe, Ca, Mg, Ńa u. K wesentlieh auf die Sohmelzbarkeit der Asche ein. — 
Die Annahine, daB der Ascben-F. von Kohlengemischen niedriger liege, ais beide FF. 
der Einzelaschen, trifft nur teilweise zu; nach Verss. des Vf. liegt er bei Mischungen 
zu gleichen Teilen vielfach nahe dem berechneten Mittel, in anderen Fallen infolge yon
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eutekt. Wrkg. iliedriger. Dabei ist die Kohlensubstanz ohne EinfluB, denn ais zwei 
Koklensorten ein Mai fiir sich verascht u. die Aschen gemischt, dann die gemischten 
Kohlen ycrascht wurden, ergab sich beide Małe der gleiche F. des Aschengemisches. 
Aber von groBter Bedeutung sind die einzelnen Umstande des Falles, die Form des Ofens 
u. seine Bedieuung u. Ausnutzung, die Kohlensorte etc. — Eine Reihe von Kohlen- 
proben, die 2 Jahro lang, unter Schutz gegen Regen u. Schnee der Einw. der freien 
Luft ausgesetzt waren, zeigte der Aschen-F. in 65°/0 der Falle eine Erhóhung durch das 
Verwittern. — Vf. faBt die Schlusse aus seinen Verss. in einer Anzahl von Leitsatzen 
zusammen. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 19 2 8 . II. 276—90.) B o r n s t e in .

— , Enlwicklung eines neuen Bienenkorbkoksprozesses. Durch Einfiihrung modemer 
Unters.- u. Bearbeitungsmethoden hat die H u m p h r c y s  C o a l  a n d  C o k e  Co., 
Greensburg, Pa. ihre Produktion sehr yerbessert. (Iron Age 1 2 4 . 1091—93. 24/10. 
1929.) B o r n s t e i n .

— , Tieftemperatur-Verkokungs-Verfahren. Beschreibung in Amerika betriebener 
Anlagen fur Tieftemp.-Dest. u. Brikettierung von Braunkohle u. geringwertiger Stein- 

. kohle nach dem LURGI- u. HAYES-Verf. (Fuels and Furnaces 7. 1946—47. Dez.
1929.) B o r n s t e in .

David Brownlie, Tieftemperatur - Verkokung in Deiitscliland. Der „Tormin“- 
Prozep. Beschreibung des Tormin-Prozesses u. der einigen anderen Verff. der Tief- 
temp.-Verkokung zugrundeliegenden Prinzipien. (Iron Coal Trades Rev. 1 1 9 . 939 
bis 940. 20/12. 1929.) B o r n s t e in .

David Brownlie, Tieftemperatur-Verkokung. Moderne Arbeit in teclmischem 
MafSstabe. IV. Der „Coalit“-Prozę fi. (I.—III. ygl. C. 1 9 3 0 . I. 148.) Beschreibung 
der „Coalit“-Anlagen in Barugh bei Barnsley u. in Askern bei Doncaster. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 4 8 . 1243—45. 27/12. 1929.) " B o r n s t e i n .

Lucien Mauge, Die Verkokung bei niedriger Temperatur (Prozeji Bonnevie). 
Auffiihrung der bei dem friiher (C. 1 9 2 8 . I. 1121) beschriebenen Verf. erhaltenen 
Prodd. (Ind. chimiąue 1 6 . 605—08. Nov. 1929.) B o r n s t e in .

Howard Zeller, Entwicklungen in der Nebenproduktenkokerei. Fortsckritte 
der Industrie im letzten Jahre. (Blast Furnaee Steel Plant 1 8 . 94—95. Jan. 1930. 
Buffalo, N. Y., Donner-Hanna Coke Corporation.) B o r n s t e in .

A. D. W illiam s, Verkokungszeit bei Nebenproduktofen. Es wird der EinfluB 
der Dimensionen des Koksofens auf seine Leistungsfahigkeit erortert. (Blast Furnaee 
Steel Plant 17- 1357. Sept. 1929.) B o r n s t e in .

G. Petit, Ein neues Prinzip in der Technik der Koksofen. Das Prinzip der Neuerung
besteht darin, daB der Gesamtheizraum zwischen je zwei Verkokungskammern in yier 
Gruppen von je sieben Vertikalkanalen geteilt ist, in denen die gesamte Verbrennungs- 
luft von Gruppe zu Gruppe abwechselnd auf- u. absteigt u. je beim Eintritt in eine 
neue Gruppe ihr ein Viertel des Gesamtheizgases beigemengt wird. (Rcv. universelle 
Mines, Metallurgie, Travaux publics etc. [8] 3. 5—8. 1/1. 1930. Briissel, Soc. Evence 
Coppće et Cie.) B o r n s t e i n .

A. Sander, Ghemische Umwandlung des Methans. Ubersicht iiber die in der 
letzten Zeit erreichten Fortschritte. (Gluckauf 66 . 89—93. 18/1. 1930.) B o r n s t e in .

J. Ivon Graham und D. G. Skinner, Die Einwirkung von Wasserstoff auf Kohle. 
Vff. beschreiben die Ergebnisse einer groBeren Reihe von Verss., bei denen verschiedene 
Kohlensorten zu je 200 g im Gemisch mit reinem Phenol im gasgeheizten Stahlauto- 
klayen yon 3 1 Inhalt in Ggw. von H u. unter einem von 56 at (k.) auf ca. 150 at (h.) 
gesteigerten Druck auf iiber 400° erhitzt ■wurden. Die Rk.-Prodd. wurden zcrlegt in: 
Portion A unl. in Phenol; B 1. in Phenol, unl. in CC13H; C 1. in Phenol u. in CC13H, uber 
160° sd .; D Leichtole, unter 150° sd .; E Wassor, F Gase. Durch nahereUnters. derEinzel- 
portionen wird die H-Einw. auf die Kohlensorten naher charakterisiert. Vff. heben den 
starken EinfluB heryor, den die Anwendung yerschiedener metali. ICatalysatoren auf 
den zu erreichenden Hydrierungsgrad ausiibt. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T. 129—36. 
14/6. 1929.) ' B o r n s t e in .

W. Franckenstein, Die Erzeugung und Verwendung von hochwertigen Gasen aus 
Gasolen beto. Tieftemperalurteeren. Geschichte u . Technologie des Ólgases u. B lau - 
gases. (E rd o l u . Teer 5. 476—77. 496—98. 512—14. 5/10. 1929. Furstenwalde 
a . d . Spree.) BÓRNSTEIN.

H. Mallison, Chemie und Physik des Strafienteers. Zur Teerung der StraBen 
eignet sich nur Steinkohlenteer, dessen Eigg. im einzelnen durch eine Reihe yon Bestst. 
festgelegt werden. Ais solche sind aufgefiihrt: Yiscositat, spezif. Gew., W.-Geh., freier C,
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Siedeverh. (Naphthalin, Phenole, Pech), Yerh. im Gemisch mit Bitumen u. Asphalt, 
Teeremulsionen. (Gas- u. Wasserfach 72 . 1215— 22. 14/12. 1929.) B o r n s t e in .

Gwosdz, Brennstoffscliuttliohe, Belastung und Dampfzusatz im Gaserzeugerbetriebe. 
An Hand friiher veroffentlichter Verss. wird der EinfluB der Hóhe des Brennstoff- 
bettes u. der GroBe der Belastung u. des Dampfzusatzes auf die Verhaltnisse im 
Generator disuktiert. Steigerung der Belastung u. Erhóhung des Brennstoffbettes 
crgeben erhohten chem. Wirkungsgi'ad u. starkere Dampfzers.; die Starkę der Oxydations- 
zone u. Hóhe der primaren Reduktionszone sind davon unabhangig; die Temp. der 
primaren Reduktionszone u. der %-Geh. an brennbaren Gasen im Endgas wird ge- 
steigert. Wegen des notwendig werdenden hoheren Winddruckś u. der Schwierigkeit, 
eino geregelte Vergasung dabei aufrechtzuerhalten, sowie der zu weitgehenden Temp.- 
Steigerung ist die Erhohung des Brennstoffbettes iiber eine bestimmte Grenze nach- 
teilig. Auch beim Betriebe des Generators mit reinem O gibt die starkę Temp.- 
Erhóhung zu Schwierigkeiten AnlaB. (Brennstoff- u. Warmewirtscliaft 11. 229—32. 
251—54. Juli 1929.) B ornstein.

F. Jacobsohn, Benzolwaschole. Ausfiihrliche Begriindung, weshalb zur Benzol- 
auswaschung aus dem Steinkolilengas die Steinkohlenteeróle den aus dem Braun- 
kohlenteer stammenden Ólen gegeniiber den Vorzug verdienen. (Teer u. Bitumen 27. 
617—19. 20/12. 1929.) Bornstein.

R. L. Ellis, Dampfzersetzung in Wassergasap-paraten. Es wird die Konstruktion 
von App. angekiindigt, die durch rasche C02-Bestst. in den Gasen laufende Betriebs- 
kontrolle von Wassergasapp. ermóglichen. (Gas-Age-Record 64 . 647—49. 2/11. 1929.
Miami, Florida, Flor id a Power and Light Co.) BORNSTEIN.

V. Charrin, Die franzósischen Braunkohlen und ihre Zukunftsmoglidtkeiten. 
Klassifikation der in Frankreich Yorhandenen Braunkohlen, dereń Ausnutzung in 
Zukunft starker betrieben werden soli. (Techniąue mod. 21 . 657—58. 15/10.
1929.) B ornstein.

W. G. Heptinstall, Verkokung und Brikettierung der Braunkohle von Saska- 
tscheican. Beschreibung des in Taylorfon errichteten Betriebes, in dem Souris-Braun- 
kohle brikcttiert u. nach dem LURGI-Verf. dest. wird, u. seiner Ergebnisse. (Canadian 
Mining metalluTg. Buli. 19 2 9 . 1187—96. Okt. 1929. Taylorton, Sask. Western Do
minion Collieries.) BORNSTEIN.

P. Rosin und H. Just, tJber Bestimmung und Exlraktion der Phenole in den 
Abwćissern der Braunkohlenschwelereien. Zur Feststellung des Phenolgeh. von Braun
kohlen- Schwelwasser wandten Vff. mit' Erfolg das Verf. von U l l r i c h  u .  K a th e r  
(C. 1926 . I. 2418) an, wonach die Phenole mit einem Gemisch von Bzl. u. Chinolin 
(4: 1) ausgeschiittelt, daraus mit NaOH-Lsg. aufgenommen u. mit einem K-Bromid-, 
Bromatgemisch behandelt werden, mit folgender Titrierung des nichtgebundenen Br ais 
•I. Dabei wurde ein durchschnittliches Mol.-Gew. des Plienolgemisches von 109 — Mittel 
von Kresol u. (HO)2-Bzl. — zugrunde gelegt u. die Aufnahme von je 3 Br pro Mol. 
angenommen, was beides durch Verss. sich ais zuliissig erweisen lieB. Die Methode 
gibt unter Einhaltung ganz bestimmter Vers.-Bedingungen iibereinstimmende Werte 
fiir die „Phenolzahl“ ; es laBt sich erweisen, daB diese mit groBer Annaherung die 
g Phenol je 1 Schwelwasser angibt. — Zur Erlangung einer g e w i c h t s a n a l y t .  
Bestimmungsmethode wairde mit Bzl.-Chinolingemisch extraliiert, das Phenolgemisch 
daraus mit NaOH .aufgenommen u. nun nach tJbersauern der Phenolatlsg. mit A. aus- 
geschiittelt, der A. unter besonderen VorsichtsmaBregeln (bei 50°) abgetrieben u. das 
^Rohphenol“ gewogen. Zur Best. des Reinphenols darin dient wieder die beschriebene 
Bromierung. Der Unterschied beider Werte beruht auf der Anwesenheit unbromier- 
barer Fettsauren. — Das Bzl.-Chinolingemisch hat von allen in Betraeht kommenden 
Extraktionsmitteln den besten Wascheffekt, ist aber fiir techn. Zwecke zu teuer. Hierfiir 
empfehlen Vff. Bzl.-Anilingemisch, womit bei Anwendung von 25% der Schwelwasser- 
menge im Gegenstrom rund 75% Rein- u. Rohphosphate ausgewaschen werden konnen. 
Das vom entphenolten Schwelwasser aufgenommene Extraktionsmittel wird daraus 
mit Dampf abgetrieben. (Ztschr. angew. Chem. 42 . 965—68. 984— 87. 1002—07. 
W/1®* 1929.) ■ B o r n s te in .

’ fard ing , Verteilung des Schwefels in Olschiefer. III. (II. vgl. C. 1928.
i  * ^ ac'1 ^em 'n ^er 1- Mitt. (C. 1926. II. 1356) angegebenen Verf. wurde in
bchiefern vom Sao Paulo Distrikt, Brasilien u. von Musselband Seam von Ayonhead, 
Schottland S in folgenden Formen gefunden: total 0.5765 resp. 0,8819%, Sulfid u. Sulfat
0,3o07—0,6800, Sulfat 0,0926—0,1007, Sulfid 0,2041—0,5793, organ. S 0,2198—0,2019,
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H arz-S 0,0007—0,0069, Humin-S 0,2191—0,195.0. Die Zahlen fiir Harz-S liegen 
innerhalb der Vers.-Fehler, er kann vielleicht ais nicht vorhanden gelten. So verteilt 
sich der S in diesen u. den friiher untersuchten Sehiefern derart:

Ges.- Proz. des Ges.- S
Scliwefel Sulfid- Sulfat- organ. S

Sao Paulo .......................... 0,5765 45,81 16,06 38,13
Musselbaud Seam . . . . 0,S819 65,89 11,42 22,59
Elko, Nev................................. 4,946 72,62 8,21 19,17
Green River, Utah . . . 
Mount Logan, Colo . . .

1,101 37,34 13,26 49,50
1,373 46,43 6,30 47,27

(Ind. engin. Chem. 21 . 818. Sept. Minneapolis, Minn. University of Minnesota.) Bornst.
Edson B. Bastin und Frank E. Greer, Weitere Angaben iiber sulfaireduzkrende 

Bakterien in den Boden und Wassern der Olfelder von Illinois. Der Nachweis fiir das 
Vork. von den oben bezeichneten Bakterien in Wassern, die in Illinois Petroleum 
begleiten, wird erbracht; die reichlich in den Salzsplen vorhandenen Bakterien konnen 
nicht erst nach dem Fertigstellen der Bohrungen in jene hineingelangt sein. (Buli. 
Amer. Assoc. Petroleum Geologists 1 4 . 153— 59. Febr. 1930.) Fr i e d m a n n.

Roy L. Ginter, Ursachen, durch welche die Reduktion von Sulfalen in den Wassern 
der Olsonden begrilndet ist. Dio Ansiclit, daB die unbelebto organ. Materie die Sulfate 
solcher Wtisser reduziert, scheint sich mehr auf Uberlieferung ais auf bestatigte Tat- 
saehen zu stiitzen. Unter Beriioksichtigung der alten u. neuesten Literatur erórtert 
Vf. den Fragenkomplex, ob KW-stoffe oder Bakterientatigkeit die Reduktion voll- 
bringen; er regt an, Untcrss. auf biolog. Grundlage durchzufiihren. (Buli. Amer. Assoc. 
Petroleum Geologists 14 . 139—52. Febr. 1930.) Fr i e d m a n n.

T. I. Rabek, Die Raffination von oromatischen (Benzol-) Kohlenwasserstoffen. Vf. 
berichtet iiber die Raffination von Rohbenzol mit Cl2, wobei die ungesiitt. KW-stoffe 
in wertvolle Prodd. von hoher Desinfektionskraft verwandelt werden. Ein Rohbenzol 
der Bromzahl 3,44 u. Chlorzalil 1,5 ergab nach Behandeln mit 1,5°/,, Cl u. Dest. ein Bzl. 
der Bromzahl 0,7. Nach Chlorieren in der Siedehitze sank die Bromzahl des Bzl. auf
0,4. Nach Chlorieren mit 2,3°/o Cl wurde ein Bzl. der Bromzahl 0,02 erhalten. (Przemyśl 
Chemiczny 1 3 . 577—83. 1929.) Sc h o n f e l d .

R. H . Pence, Zweistufige Vorrichtwig zum Scheiden von Ol und Gas. Wenn eine 
Anlage unter hóherem Druck steht, nimmt ihre Leistungsfahigkeit zu; dem hohen 
Druck entsprechend wird im Ol mehr Gas gehalten, das unter Normaldruck in den 
Tanks wieder abgegeben wird. Deshalb ist es zweckmaBig, in einem zweiten, unter 
niedrigerem Druck stehenden Separator Ol u. Gas weiter zu scheiden. Ein Schema 
der Anlage wird erliiutert. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 38. 34. 124. 6/2. 1930.) Fr i e d m a n n.

A.'A. Ashworth, Die latsdcMiche Leichtólauśbeute aus Rohol. Vf. erórtert den 
Zusammenhang zwischen Laboratoriumsausbeute an Leichtolen aus Rohol u. den 
Mengen im Betrieb anfallender Prodd. Die Laboratoriumsmethode gibt kein Bild von 
den im Betrieb erhaltlichen Prodd., dereń wechselnde Erzeugung sich nach der jeweiligen 
Marktlage richtet; diesen Verhaltnissen muB auch die Priifung im Laboratorium Rech- 
nung tragen; Vf. macht dementsprechende Vorschliige. (Journ. Inst. Petroleum Techno- 
logists 16 . 40—53. Febr. 1930.) Fr i e d m a n n.

S. A. W osniessenski und P. A. Chochrjaków, Unlcrsuchung einer Reilw von. 
Tuilurlichen Adsorpticmsmitleln vom■ Standpunkl ihrer Anwendung zum Entfarben von 
Mineralólen. Vf. hat eine Reihe russ. Kaoline, feuerfester Tone usw. auf ihr Entfarbungs- 
Termógen fiir Turbinenól untersucht. Es wturde gefunden, daB Erhitzen der Tone 
auf 300—500° ihre Entfiirbungskraft erhóht, noch hóheres Erhitzen erniedrigt die 
Adsorptionskraft. Eine starkę Aktivierung findet nach Behandeln der Adsorptions- 
mittel mit HC1 u. nachfolgendem Gliihen bei 300° statt. Die Aktmerung der Tone 
durch Gliihen ist um so wirksamer, je hoher ihr Fe-Geh. ist. (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 633— 42. 1929.) S c h o n fe ld .

Alfred yon Engel, Gasbildung und Dissoziationsarbeit beim Lichtbogen in Ol. 
Vf. fiihrt eine thermochem. Berechnung iiber die Zers. von Schalteról unter dem EinfluB 
des Lichtbogens aus. Der Betrachtung wird ein Ol mit der mittleren Zus. eines Paraffin- 
KW-stoffs zugrunde gelegt. Ais Endprodd. werden Ru fi, Wassersloff u. Acetylen an- 
genommen. Die therm. GroBen werden durch yersehiedene Herleitungen in sich kon-
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trolliert. Einige Vcrss. mit Olschaltern ergeben eino Gasmenge, die viel kleiner ist 
(ca. 29°/0), ais die der aufgewendeten Energie entsprechende. Es wird also ein betracht- 
licher Energiebetrąg zur Erhitzung des Ols yerbraucht. (Wissenschl. Veróffentl. 
Siemens-Konzern 8. 97—108. 1930. Berlin, Siemensstadt. Wiss. Abt. d. Siemens- 
Sehuckertwerke A.-G.) _ E isenschiTZ.

A. Lion, Vergleic]tsversuche mit Schmierolen. Verss. mit bekannten Schmieról- 
marken, wie Gargoyle A u. BB, BV-0l L, M u. SS, Valvoline X  R. M. u. Shell Voltol 
ergaben am Motorpriifstand an zwei Wanderermotoren vergliehen, keine nennens- 
werten Unterschiede im Schmierwert, wie in den anderen prakt. in Frage kommenden 
Eigg. (Petroleum 26 . Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 3. 9—10. 1930.) H osch.

C. J. Livingstone und W . A. Gruse, Ver suche an Autóbusmaterialien zeigen die 
Bedeutung der Bestimmung des Verkokungsriickstandes von Olen. Von der Menge u. 
Art des sich im Autobusbetrieb in Offnungen u. Ventilen abscheidenden Kokses aus- 
gehend, wollen Vff. zu einer Bewertung yon Autoólen gelangen. Zu diesem Zwcck ver- 
wenden sie in drei Gruppen yon Autobussen drei Autoólo etwa gleicher Viscositat; 
Nr. 1 ist ein paraffinisches mit n., Nr. 2 ein paraffinisches mit auBerst niedrigem Ver- 
kokungsrtickstand, Nr. 3 ein typ. naphthenisches Autoól. Die Gesamtfliiche der mit 
Koks bedeckten Offnungen etc. (nach einem 10 000-Meilenbetrieb) wurde bestimmt; 
es ergab sich, daB die Koksabscheidungen den Werten, die bei dci' Best. des Verkokungs- 
nickstandes (naeh Co nr ad s on) der Ole erhalten wurden, entsprechen. (National 
Petroleum News 21 . Nr. 46. 67—74. 13/11. 1929.) Fr i e d m a n n.

Roger Lyon, G. Fron und Fournier, Der Einflup des kiinstlichen Alterns auf die 
mechanisćhen Eigenschaften des Holzes. Móglichst gleichmaBige Buchenholzproben 
wurden dureh Liegenlasscn an der Luft, durch 4-jahrige Behandlung. mit 0 3 in solchen 
Mengen, die ein normales Altern bewirken, durch energ. Behandlung mit O, wahrend 
einer Woche u. wahrend eines Monats gcaltert. Die behandclten Proben wurden auf 
ihre mechan. Eigg. gepruft. Dabei zeigte sich, daB das 4 Jahre lang gealterte Holz 
die gleichen Eigg. hatte wio das griine Holz bei gleichem Feuehtigkeitsgch. Dio beiden 
anderen Proben, mit starkem 0 3 behandelt, entsprachen in ihren Eigg. Holzern, die 
auf dem Lager lange gealtert sind. (Compt. rend. Acad. Sciences 189- 992—95. 
2/12. 1929.) ' B r a u n s.

E. Charles, Verfahren der Societe des •produits chimigues de Clamecy zur voU- 
standigen Verarbeitu7ig des Holzessigs. Beschreibung des Verf., das kontinuierlieh 
u. sehr wirtsehaftlich arbeitet. (Chim. et Ind. 22 . 1059—66. Doz. 1929.) B órnstein.

Gustav Egloff, R. E. Schaad und C. D. Lowry jr., Oxydationsmechanisme7t 
der Paraffinlcohhnicasserstoffe. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 278.) Die yerschiedenen Ansichten 
iiber dio Oxydationsvorgange werden an Hand der Literatur krit. besprochen; sowohl 
der Hydrosyherungs- wie der Superoxydtheorie stehen ■widersprechende Beobachtungen 
gegeniiber. Bzgl. des Verh. der KW-stoffe ais Motorbrennsloff zeigt die Erfahrung, 
daB das Vorhandensein yon Porosyden dio Neigung zum Klopfen zu yermehren pflegt, 
andererseits aber ungesatt. KW-stoffe, die kein Klopfen des Motors yerursachen, yiel- 
fach der Bildung yon Peroxyden unterworfen sind. Auch Deka- u. Tetrahydronaphthalin, 
die leicht der Autoxydation u. Peroxydbildung unterliegen, pflegen klopffrei zu ver- 
brennen. Antiklopfmittel gestalten dio Verbrennung im Motor ruhig u. gleichmaBig. 
Weit-er werden die sogenaimten Kettem-kk. u. die Untersehiedc in der Wrkg. yon 
Oxydationshinderern u. Antiklopfmittcln besprochen, sowie die Hypothese erwahnt, 
daB man in der Bldg. yon Ozon u. N-Oxyden bei der Yerbrennung die Ursaehe des 
Klopfens yon Motoren zu sehen habe. (Ind. engin. Chem. 21 . 785— 90. Aug. 1929. 
Chicago, Uniyersal Oil Prod. Co.) BORSTSTEIN.

Raymond E. Schaad und Cecil E. Boord, Einfliisse das Klopfen unterdruckender 
■und hervorrufender Subslanzen auf die Ziindung und teilweise Verbrennung geuiisser Brenn
stoffe. Vff. druckten in geeigneter Apparatur unter gleichgehaltenen Bedingungen 
einen getrockneten Luftstrom durch kleine Mengen fl. Brennstoffe, die im W.- oder 
Glycerinbade auf bestimmte Tempp. erhitzt wurden, u. entziindeten die entstehenden 
Gemische von Luft u. Fl.-Dampf elektr. durch einen Gliihdraht oder iiberspringenden 
Offnungsfunken. Indem sie durch Temp.-Steigerung des Bades zu immer reicheren Ge- 
miseheninnerhalbderExplosionsgrenzengelangten, konstruiertensieausdenangewandten 
Tempp. u. den fiir die Ziindung erforderlichen Stromstarken Entziindungskuryen. 
Diese zeigten in der Mitte ein Minimum, wahrend die Stromstarken nahe den beiden 
Entziindbarkeitsgrenzen hoher u. ziemlich gleich waren. Das Minimum lag aber ge- 
wóhnhch nicht bei der Temp., die der Mischung fiir yollige Yerbrennung. bis zu C02
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entsprach, sondcrn war gegen die reicheren Getnischc verschoben, dereń Zus. der Ver- 
brennung zu CO entsprach. Ais die gleichen Verss. unter Zusatz von Klopfverhinderem 
ausgcfiilirt wurden, waren die fiir die Zundung nótigen Stromstarken (um 0,5—‘2,0 Amp.) 
lióher, wahrend klopffórdernde Zusatze 0,15—1,0 Amp. weniger erfordeiiich machten. 
Die untersuchten fl. Brennstoffe waren n-Propylalkohol, n-Butylalkohol, iso-Amyl- 
alkohol, Toluol, Isoamylacetat, Kerosin, Athylmaleat u. Atliylfumarat; von Klopf- 
verhinderern -wurden Pb-Tetraathyl, Pb-Tetramethyl, Se-Diiithyl, Anilin, Athyl- 
jodid u. Plienyljodid, von Klopffórderern Propylnitrit, Nitrobzl. u. o-Nitrophenol 
verwandt. (Ind. engin. Chem. 21. 756— 62. Aug. 1929.) B ornstein.

I. N. Plaksin, Feuchtigkeit in Fórderkohlen. Vf. hat fiir die Best. des in Fórder- 
kohlen enthaltenen Hydratwassers sich der tensitometr. Exsiccatormethode, die von 
K u r n a k o w  zuerst beschrieben wordcn ist (s. B e r g m a n, C. 1 9 2 6 . I. 1097) bedient. 
Zwecks Best. der Dampftension bei verschiedenem Peuchtigkeitsgeh. der Kohlen, 
wurden diese mit H ,S04 verschiedener Konz. in den Gleichgewiclitszustand gebracht, 
indem Einwaagen der Kohle uber H2SO., im Exsiccator bis zur Gewichtskonstanz 
aufbewahrt wurden. Die Verss. ■wurden im Thermostaten bei 15° u. 25° ausgefiihrt. 
Berichtet wird iiber die Unters. der Dampfspannungsisotliermen einer russ. Braun- 
kohle u. einer Steinkohle. Das Maximum der Dampfspannung ( =  der Dampfspannung 
von W.) trat bei Braunkohlo bei einem W.-Geh. von 26°/0 ein. Es entspricht dies dem 
Moment, in dem das W. sich auf der Oberflache der Kohle zu kondensieren beginnt. 
Unter diesem H20-Geh. ist das W. von der Kohle adsorbiert. Bei Steinkohle wurde 
das Maximum der Dampfspannung bereits bei einem W.-Geh. von 3,2°/0 erreicht. 
Die tensitometr. Methode eignet sich zwar zur Charakterisierung der Feuchtigkeit in 
Fórderkohlen, liefert aber rein konventionelle Werte, mit denen man die Gcsamt- 
feuchtigkeit der Kohlen nicht ermitteln kann. Fiir die Charakterisierung der Kohlen 
nach ihrer Feuchtigkeit ware es zweckmaBig, die Zahlen zu ermitteln, die den Grenz- 
werten der adsorbierten Feuchtigkeit entsprechen. (Journ. angew. Chem. [russ.: 
Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 569—77. 1929.) Sc ho nf e ld.

J. L. Bowlby, Konstantę Faktoren zur Berechnung des Heizwertes von cap-Breton- 
Kohle aus den Zahlen der Immediatanalyse. FuBend auf der Erfahrung, daB Kohlen 
aus den gleichen Lagern u. Flózen eine gewisse Gleichfórmigkeit in der Zus. der reinen 
Kohlensubstanz u. infolgedessen in der Vcrbrennungswarme der W.- u. aschefreien 
Kohle zeigen, bestimmt Vf. in je einer Probe aus jeder Kohlengrube den Heizwert 
u. berechnet daraus die Anteile daran jo °/0 fiir C, fliiclitige Substanz u. S u. erhalt so 
Zahlen, mittels dereń er fur jede spatere Probc aus der gleichen Grube nach den Zahlen 
der Immediatanalyse den Heizwert berechnet. Zahlreiche so durchgefiihrte Bestst. 
mit den Kohlen einer Reihe von Zechen geben genauere Zahlen ais die Anwendung 
der KENTschen u. der GoUTALschen Formel. (Canadian Mining metallurg. Buli. 
1 9 29- 959—79. Aug.) B ornstein.

Fritz G. Hoffmann, Ein Schnellverfahren zur Bestimmung der Verbrennlichkeit 
von Koks, Halbkoks, Holzkohle. Fiir dio Best. der Rk.-Fahigkeit von Koks verdient 
die Priifung der Verbrennlichkeit in Luft schon wegen der niedrigeren Temp. gegeniiber 
der Red. von CO„ den Vorzug. Dabei ist aber, wie schon von K r eu l e n betont -wurde, 
nicht eine gewichtsgleiche, sondern eine raumgleiche Einwaage zu verwenden, wobei 
die Koksschicht nicht so niedrig sein darf, daB sie an der Eintrittsstelle auch nur.an- 
nahemd bis auf denBoden durchbrenncn kann. Unter Berucksiohtigung dieser Gesichts- 
punkte entwickelt Vf. Verf. u. App. zur Best. des absol. Koksgewichts in mg, das 
b o i  650° i n L u f t  unter Bedingungen verbrannt wird, fur dereń Einhaltung das 
Original sehr ausfuhrliche Vorschriften enthalt. Durch Abanderung der Verbrennung- 
temp. zwischen 300 u. 1000° werden Verbrennlichkeitskurven erhalten, die fiir die 
verschiedenen Kohlen-, Koks- u. Graphitarten charakterist. Formen aufweisen. Durch 
entsprechende Abanderung liiBt sich die Methode auch fiir Unters. des Verh. von Koks 
gegen C02 venvendbar machen. (Feuerungstechnik 17. 225—32.15/11. 1929.) B órnst.

Percy H. Walker, Ring-Ball-Metliode zur Bestimmung des Erweichungspunktes 
von Bitumina, Harzen und ahnlichen Substanzen. Die Unterscheidungsmerkmale der 
fiir A. S. T. M. zugelassenen App. bestehen in einem abgeschragten Ring an Stelle 
eines zylindr. u. in einer ais Lehrbogen angeordneten Vorr. fiir die Kugel; (Bureau 
Standards Journ. Res. 4 . 195—201. Febr. 1930.) Fr i e d m a n n.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a.M ., und Siegmar Mimeh,
Wolfen, Kr. Bitterfeld, Brenn-, Heiz- und Leuclitstojfe, gek. durch einen Geh. an organ. •
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Stoffen, wie z. B. Alkoholen, Athern, Aldehydem, Ketonen, Sauren, KW-sloffen, Harzen, 
Fetlen, Stein- u. Braunkoldenteeren u. dereń Destillaten, Urteeren usw., welche dem Kiesel- 
sduregel ohne dessen vorherige Trocknung dureh Verdrangung einverleibt sind. — 
Die neuen Stoffe enthalten wenig Kieselgel u. sind infolgedessen von gelatinoser Be- 
schaffenheit. Angezundet brennen sie mit ruhiger Flamme ab. (D .R .P .4 8 9  548 
KI. 10 b Tom 28/5. 1926, ausg. 20/1. 1930.) Dersin.

Chemisch-Technische Ges. m. b. H ., Deutschland, Yerfahren zum Brikettieren 
von Brennsloffen. Brennstoffe mit entgegengesetzten oder verschiedenen Back- u. 
Blaheigg. werden getrennt erhitzt, u. zwar die back- u. blahfahigen Brennstoffe nahe 
oder bis zur Grenze der eintretenden Backfahigkcit (Erweichungstemp.), die nicht 
oder schwach backfiihigen Brennstoffe dagegen so hoch, daf3 nach dem Vermischen 
der beiden vorerhitzten Brennstoffe die Temp. der Misehung iiber der Blahtemp. der 
back- u. blahfahigen Kohle liegt. Vor oder wahrend des Vermischens konnen zur 
Steigerung des Bindungsvermogens Teer, bituminóse Stoffe, fl. Brennstoffe u. andere 
geeignete Substanzen hinzugefugt werden. Das Vermischen u. die Druckbehandlung 
findet zwecks Vermeidung einer Abkuhlung in Raumen mit regulierbarer Wand- 
beheizung statt. — Z. B. werden 700 kg Magerkolile auf 600° erhitzt u. mit 300 kg 
Fettkohle mit einem Erweichungspunkt von 375°, die auf 300° erhitzt ist, kontinuierlich 
in entsprechendem Verhaltnis gemischt u. nach erfolgtem Wiirmeausgleich brikettiert 
u. in beliebiger Weise geformt. — Die App. des Vcrf. wird dureh Zeichnung erliiutert. 
(F. P. 661451 vom 3/10. 1928, ausg. 25/7. 1929. D. Priorr. 9/11. 1927 u. 24/3.
1928.) R. H erbst.

Trocknung-Verschwelungs- und Vergasungs-G. m. b. H ., Munchen, Verfahren 
zum Verschwelen von feinkómigem Gut. (D. R. P. 490167 KI. 10 a  vom 27/11. 1925, 
ausg. 25/1. 1930. —  C. 1929. I I .  2964 [E . P . 307 889].) D e r s i n .

Sharples Specialty Co., iibert. von: L. D. Jones, Philadelphia, V. St. A., Scheidung 
von Emulsionen von Wasser und Ol. Die Emulsion wird in eine Vorr. geleitet, wo die 
Scheidung an kon. angeordneten Platten erfolgt. (Zeichnung.) (E. P. 312 287 vom 
23/5. 1929, Auszug yeroff. 17/7. 1929. Prior. 23/5. 1928.) D ersin.

Koppers Co., V. St. A., Koldeprodukte. Kohle wird mit hochsd. KlY-stoffen, wie 
Teerolen, Anthracen, Phenanthren oder gewissen organ. Verbb., wie z. B. Ńaphthyl- 
amin, bei gewólmlichem oder erliShtem Druck auf ca. 200—400° erhitzt, wobei ge- 
gebenenfalls fliichtige Stoffe entweichen u. die Kohle bis auf gewisse Verunreinigungen, 
wie Asche, S usw., in Lsg. geht. Dureh Filtrieren, Zentrifugieren oder einfaches AbgieBen 
konnen die genannten nicht gel. Anteile von der h. Lsg. abgetrennt werden. Die ent- 
standenen Lsgg. sind bei gewóhnlieher Temp. fest u. von harter oder piast. Besehaffen- 
heit; sie konnen ais Brennmittel Verwendung finden. Dureh Einw. selektiver Extrak- 
tionsmittel lafit eine solche Lsg. sich in yerschiedene Bestandteile zerlegen u. dureh 
Behandlung mit geeigneten Metallen u. Metallyerbb. fast vollig entschwefeln. Die 
gel. Kohlesubstanz kann dureh Abdest. des Losungsm. oder dureh Ausfallen m it leichten 
K W-stoffen. wie Bzl., Lg., PAe., aus der Lsg. zuriickgewonnen werden. Sie ist dann 
yon hoher Reinheit u. kann fiir die verschiedensten Prozesse yerwendet werden; so 
ist sie verkokungsfahig u. liefert einen Koks yon hoher Qualitat, der sich heryorragend 
fiir Elektrodenkohle u. metallurg. Zweeke eignet. Werden weiterhin in der Kohlelsg. 
gewisse Stoffe, z. B. Katalysatoren, suspendiert, so enthalt diese nachher die regene- 
rierte Kohle u. den aus ihr gewonnenen Koks in sehr gleiehmaBiger Verteilung. (F. P . 
660177 vom 15/4. 1927, ausg. 8/7. 1929.) R. H erbst.

Dr. Konrad Nowak, Prag-Vmohrady, Erzeugung von grobstuckigem Koks aus 
Braunkohlenbriketts, dad. gek., daB die zur Herst. der Briketts verwendete Kohle yor

i erPres*unS tis  auf einen TF.-Geh. von weniger ais 8% getroeknet wird. — Man 
erhalt so Koks, der die urspriingliche Brikettform im wesentlichen beibehalten hat 
u. sich dureh groBe Druckfestigkeit auszeichnet. Der so erhaltene Braunkohlen- 
stiiekkoks stellt einen yorzuglichen rauchlosen Brennstoff dar. Die Verkokung er
folgt bei masimal 500°. (D. R. P. 488500 KI. 10 a vom .29/10. 1924, ausg. 4/1.

^ . D ersin.
 ̂ I; G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erfinder: W ilhelm  Pungs, 

Jjuclwigshafen a. Rh., Verfahren zur Reinigung dureh Hydrogenisation der Oxyde des 
AoMenstoffs gewonnener Gemische sauerstoffhaltiger organischer Yerbindirngen, dad. gek.
• ti ^ eS(? 8egebenenfails nach einer Vorbehandlung mit Absorptionsmitteln, 
m fl. Form bei Tempp., bei denen noch keine Spaltung der Prodd. stattfindet, in 
Ggw. von feinyerteilten Metallen mit H2 behandelt. — Man behandelt zuerst mit
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Bleiclierde u. hydriert dann in Ggw. von N i, Fe, Cu, Co, Pt, Pd. Beispiel: Eine von 
100—180° sd. Fraktion, die im wesentlichen aus Alkoliolen besteht u. gelbe Farbę, 
geringen S- Gehalt u. unangenehmen Geruch zeigt, wird zu 6°/0 ibres Gewichts mit 
einem reduzierten Ari-7fie«eZ5rMrkatalysator versetzt, worauf man im 77,- Strom 1 Stde. 
auf 95° erhitzt. Das Destillat ist eine helle Fl. von angenehmem Geruch. (D .R . P. 
489280 KI. 12 o vom 29/1. 1924, ausg. 17/1. 1920.) D ersin.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Baffmation von Urleer, Teer- 
olen beliebiger Herlcunft und KoMemcassersloffolen der Kolilehydrierung und ahnlichen 
Produkten. Die zu raffinierenden KW-stoffóh werden zweckmafiig nach einer Vor- 
behandlung mit gasfórmigem HC1 oder Salzsaure u. nach Entfernung des dabei ge- 
bildeten Saureteers mit in Alkohol oder anderen organ. Losungsmm. gel. Mineralsauren 
wie HC1, H2S 04, H3P 0 4 behandelt. Dio erhaltenen Ole sind liehtbeśtiindig u. ent
halten keine verharzenden Stoffe mehr. — Z. B. werden 100 Teile rohes Schmierol 
jnit 5 Teilen Tetrachlorkohlenstoff, der mit HC1 gesatt. ist, behandelt. Der Saureteer 
wird abgetrennt u. dieselbe Operation wiederholt. Nach der Dest.-des raffinierten 
Prod. resultiert ein hełles, lichtbestandiges Ol. Einige weitere Ausfiihrungsbeispiele 
erlautem das Verf. (F. P. 661470 vom 4/10. 1928, ausg. 25/7. 1929. D. Prior. 6/10. 
1927 u . 29/11. 1927.) R . H e r b s t .

Koppers Co., iibert. von: Charles J. Ramsburg, Pittsburgli, Gasreinigung. 
(A. P. 1743  479 vom 24/1.1923, ausg. 14/1.1930. — C. 1 92 4 .1. 604[F. P. 562 082].) D r,

S. Seelig, Berlin-Charlottenburg, Destillation von Olen im MetaUbad, dad. gek., 
daB man eine Beruhrung der durch das Metallbad gehenden Ole mit den Wandungen 
des Destillierraumes verhindert, indem man ein Rohr in das fl. Metali eintauchen 
laBt, so daB die destillierenden Ole durch einen Zwischenraum von.den h. Wandungen 
getrennt sind u. eine unerwiinschte Zers. u. Koksbldg. vermieden wird. Der Zwischen
raum kann auch gekiihlt werden, z. B. durch Luftzirkulation. (Ung. P. 97716 vom 
13/8. 1928, ausg. 15/7. 1929. D. Prior. 20/8. 1927.) G. KÓNIG.

Passavant Werke G. m. b. H ., Michelbacher Hiitte, Nassau, Vorrichiung zum 
Trennen von aus Benzin, Benzol u. dgl. und Wasser bestehenden Fliissigkeitsgemischen, 
deren Einlauf durch ein Schwimmerventil geregelt wird, nach Patent 466 988, dad. 
gek., daB der Schwimmer des Schwimmerventils in einem an sieh bekannten, lediglich 
zur Aufnahme der ausgeschiedenen Leichtfl. dienenden Behiilter eingebaut ist, der 
wie ebenfalls bekannt, neben der mit AbfluBrohr versehenen Abscheidekammer an- 
geordnet ist. (D. R. P. 485 760 KI. 12 d vom 20/1. 1925, ausg. 6/11. 1929. Zus. zu
D. R. P. 466988; C. 1928. II. 2GI4.) H o r n .

Philip Carey Manufacturing Co., Ohio, iibert. von: Albert C. Fischer, Chicago, 
Asphaltplatlen ais Konstruklionsmaterial fiir Expansionsrohrenverb. Kautschukieiien 
werden soweit zerkleinert, daB sie durch ein Sieb von 2,5 cm Maschenweite gehen, 
u. die Stiieke mit Blasasphalt (F. etwa 240°) gemischt. Andere Fullstoffe, auch Ton, 
Infusorienerde, konnen zugegeben werden, doch soli das Materiał etwa 50% Asphalt 
ais Bindemittel enthalten. (A. P. 1742  650 vom 30/7. 1925, ausg. 7/1. 1930.) Pa n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther, 
Mannheim u. Hans Beller, Oppau), Holzsehutzverfahren gegen Schadlinge, 1. dad. gek., 
daB die Stamme in der Rinde mit Teeren, TeerdestiUalen, viscosen Olen usw. oder anderen 
filmbildenden FU., gegebenenfalls in emulgierter Form, behandelt werden. — 2. dad. 
gek., daB die Schutzstoffe wasserabstoBende Substanzen, Giftstoffe oder insektophobe 
Śubstanzen, fiir sieh oder in Mischung miteinander enthalten. — Z. B. riihrt man 30 kg 
eines unter 300° sd. Destillats eines BraunkoMengeneralorteers mit 20 kg eines uber 
300° sd. Teerdeslillats in der Warme zusammen u. gibt 1 kg Tabakezlrakl hinzu. (D. R. P. 
483 524 KI. 38h vom 1S/S. 1927, ausg. 1/10. 1929.) Sa r r e.

Jegor Israel Bronn, Berlin-Charlottenburg, Treibmittel fur Liiftschiffe. Ais 
solche sollen eine Gasmischung, die leichter ais Luft ist u. im wesentlichen aus Metlian 
besteht, u. ein fl. Brennstoff dienen, u. zwar in einem solchen Verhaltnis, daB beim 
Verbrauch auf der Fahrt der Auftrieb des Luftschiffcs konstant bleibt. Ais brauehbare 
Gasmischung wird eine solche aus 80% Metlian, 10% Athan u. Propan, 5% Athylen 
u. 5% Propylen u. Butylen bezeiehnet. Derartige Gasmischungen konnen aus Koks- 
ofengasen, Erdgasen, durch Cracken von KW-stoffolen usw. erhalten. werden. (A. P- 
1 7 3 1 8 4 0  vom 6/3. 1928, ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 14/3. 1927.) R. H erbst.

E. Gyórgy, Budapest, Heizwertrerbesserung von BraunkoUen und Lignit. Durch 
zweckmaBige Behandlung von Kohlen (A'.), insbesondere Braunkohlen u. Lignit, wird 
der W.-Geh. von ca, 30—45% auf 16—18% herabgedriickt, so daB eine lufttrockene
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K . mit ca. 52% C erhalten wird. Die Braunkohle wird in DruckgefaBen mit yor- 
gewarmtem W. unter Druck behandelt, hierauf mit gesatt. Dampf von 10 atm. inner
halb von 15 Minuten auf 175° erhitzt. Das unter 10 atm. stehende h. W. dringt in 
die Zellen der K . tief ein, durch die auftretende Osmose u. Diffusion erfolgt eine rasche 
Auslaugung der 1. Teile u. ein Verschwinden der kolloiden Eig. der K . tritt ein. Durch 
das plotzliche hohe Erhitzen u. den angewandten Druck werden auch Schlacken- 
u. Staubteilchen entfernt, welche boi n. Waschauf bereitung sonst in der K. verbleiben. 
Nach dem Ablassen des W. geht das Troeknen der K . bei ca. 100° mit Hilfe des Vakuums, 
trockener, h. Luft sehr rasch vor sich. So yorbehandelte K . verliert die Aufnahme- 
fahigkeit fiir W. u. beim Verbrennen tritt kein yollstandiger Zerfall ein. Um die Wirt- 
schaftlichkeit zu erhohen, wird zweckmaBig mit zwei DruckgefaBen abwechselnd ge- 
arbeitet. (U ng.P . 98 030 vom 3/12. 1927, ausg. 1/8. 1929.) G. KÓNIG.

Ilse Bergbau-Akt.-Ges., Grube Use, N.-L. (Erfinder: Paul Haberkorn, Grube 
Renate-Eva), Verfahren zur Bestimmung des Wassergehaltes getroclcneter Braunkohle
o. dgl., dad. gek., daB Kohle o. dgl. yon bestimmter KorngrdBe aus der zu untersuchenden 
M. abgesiebt u. unter bestimmtem Druck u. unter gleich langer PreBzeit zu Tabletten 
gepreBt wird, dereń Oberflache mit bloBem Auge oder mittels einer Lupo oder auf 
photograph. Wege usw. mit der Oberflache von Tabletten yergliehen wird, die unter 
den gleichen Bedingungen hergestellt wurden u. dereń W.-Geh. bekannt ist. — Die 
Kohlenkornchen werden bei der Pressung annahemd proportional dem W.-Geh. zer- 
driickt, so daB die KomgroBe nach' der Pressung einen VergleichsmaBstab fiir den 
W.-Geh. ergibt. (D. R. P. 491819 KI. 421 vom 14/3. 1928, ausg. 15/2. 1930.) H eine.

Franz Muhlert, D er Kohlenschwefel. Sein Vorkom m en u. s. B estim m ung in  Kohle, K oks,
Teer, 01 u. Gas, s. Sehaden u. s. Bekiimpfg. in  d. Feuerungs-, keram . u. E isenindustrie.
Halle: W. K napp  1930. (V III , 139 S.) gr. S°. =  Kohle, Koks, Teer. Bd. 21. nn .
M. 13.80; geb. nn . M. 15.30.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
O. Gerngross, tJber den violett fluorescierenden Stoff der Fichtenrinde und der 

Fięhtenrindenextrakte. (Vgl. C. 1927. II. 533). Zusammenfassender Vortrag iiber die An
wendung der Luminescenzanalyse im filtrierten Ultrayiolettlicht in der Gerbereichemie. 
Der yiolettfluorescierende Stoff der Fichtenrinde (Gebngeoss u. SAn d o r , C. 1926. I. 
3642) hat Nichtgerbstoffcharakter. Er wird weder von Hautpulver, noch yon „Faserton- 
erde“ adsorbiert, noch von neutralem Pb-Acetat gefallt, so daB man ihn leicht vom Gerb- 
stoff abtrennen kann. Die Isolierung aus der yerd. wss. Lsg. miBlingt, da die gel. Substanz 
an der Luft, ferner besonders bei Zusatz von KMn04, sich braunt u. Gerbstoffcharakter 
(Leimfallungsyermogen) annimmt. Da sie in Harzlosungsmitteln (CHC13, C6H6, CC14, 
Lg.) unl., in trockenem A. etwas 1. ist, gelingt die Isolierung direkt aus der getrockneten, 
erschopfend mit CC14 vorextrahierten Rinde durch Extraktion mit A. unter Feuchtig- 
keitsausschluB im Soshletapp. Aus der iibersatt. A.-Lsg. scheidet sich der Stoff pulver- 
formig, fast farblos ab. Durch die Ermittlung des „Fluorescenzsohwellenwertes“ an 
Watte (Gerngross u. H u b n e r, C. 1928. I. 458) wird festgestellt, daB die reine Sub
stanz 100-mal starker fluoresciert, ais die wss. Lsg. yon Fichtenrindenestrakt, daB also 
etwa l%^des Stoffes in Fichtenrindenfestcxtrakten enthalten ist. Die Substanz ist 
frei von N u. S, 11. in W.; Eisenchloridrk. anfangs rot, nach Braungriin umschlagend, 
schm. unter Sehaumen langsam bei 155°. Aspergillus Tannase spaltet rund 30% 
Zucker, bereehnet ais Glucose, ab. Beim Kochen, besonders bei Ggw. von Saure, ent- 
stehen tiefdunlde „phlobanphenartige“ Stoffe. Es wird die Vermutung ausgesprochen, 
daB dieser fluorescierende, vom Vf. noch nieht mit Namen gekennzeichnete Nichtgerb- 
stoft eme physiolog. Vorstufe eines Fichtenrindongerbstoffes yorstellt. Beim Acety- 
lieren mit Pyridin u. Essigsaureanliydrid entsteht eine wasserunl. Hejtlacetyherb., 
schm. bei ca. 100°. Mol.-Gew. kryoskop. in C6H6 =  651, AZ. 45,5%, Bruttoformel 
annaherungsweise CWHM0 1S. Zl. in CHC13, Essigester, C6H6, Aceton, Eg.; unl..in Lg. 
u. irAe., fluoresciert nieht. Die Fluorescenz erscheint jedoch bei Abspaltung der Acetyl- 
pnippen mit Sauren wieder (Collegium 1929. 512—20; Gerber 55. 200—01. 1929. Char- 
lottenburg, Techn.-Chem. Inst. Teclrn. Hochsch.) G erngross.

Rohm & Haas Aktiengesellschaft, Darmstadt, Herrichten von Bisenleder, 
aaa. gek., daB man mit Eisen gegerbtes Leder in trocknende Ole (Holz-, Leinol) oder
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dereń Mischungen taucht, bis das Leder ca. 30% des Gewichtes an trocknenden Ulen 
aufgenommen hat u. trocknet dann bei ca. 50°. Man kann auch das Ol zur Erholiung 
der Trockenfahigkeit koclien, ev. Sikkative zusetzen. Das auf diese Weise behandelte- 
Leder ist von guter Qualitat, rutscht nicht, ist elast., gleicht in der D. u. Farbę dem 
mit Lohe gegerbten u. ist wasserundurehliissig. (Ung. P. 97612 vom 15/9. 1928, 
ausg. 1/8. 1929. D. Prior. 17/12. 1927.) G. K onig.

I. G. Farbenindustrie A.-Gr., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Spengler. 
Neubabelsberg, und Alfred Thurm, Dessau), Darstellung von wasserloslichen, gerbend 
wirkenden Kondensationsprodukten aus Derivaten von aromatischen o-Oxycarbonsduren. 
(D .R .P . 464723 KI. 12q vom 24/2. 1926, ausg. 14/10. 1929. — C. 1929. I. 3166 
[F. P. 627336].) U llrich.

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Gerbstoffen. 
Das Alkalisalz eines S-haltigen Kondensationsprod. aus Phenol, das aus seiner wss. 
Lsg. durch verd. Siiure nicht ausgefallt wird, wird mit einer festen anorgan. oder organ. 
Saure (Ozalsaure, NaH S04, 2-Naphlhalinsulfonsdure) gemischt. — Z. B. werden 100 Teile 
eines in W. 1. S-haltigen Phenolkondensationsprod., das durch Einw. von HCHO u. 
einem neutralen Sulfit auf ein unl. S-haltiges Phenolkondensationsprod. erhalten 
worden ist, mit 25 Teilen krystallisierter Oxalsaure vermiseht. In W. gel. stellt das 
so erhaltene Prod. einen fertigen Oerbstoff dar. (E. P. 297 830 vom 19/9. 1928, Auszug 
veroff. 21/11. 1928. D. Prior. 30/9. 1927. F. P. 658 874 vom 10/8. 1928, ausg. 21/6.
1929. D. Prior. 30/9. 1927.) U llrich.

xxrv. Photographie.
Liippo-Cramer, Eigenarlige Oradalionsierhaltnisse bei gejdrbtem Bromsilber. Vf. 

untersuchte die Anderungen, die die Gradation einer ungereiften AgBr-Emulsion 
durch Anfarben mit verschiedenen Farbstoffen erleidet. Desensibilisatoren, sowie 
auch einige Entwicklersubstanzen u. Farbstoffe, wie Methylenblau, Capriblau u. a., 
wirken sehr stark in dem Sinne, daB die angefarbte Emulsion im Gebiet der geringen 
Lichtintensitat zwar eine geringere, in dem der groBeren Intensitaten dagegen eine 
viel starkere Schwarzung ergibt ais die nicht vorbehandelte Emulsion. Die Kurven 
der beiden Emulsionen schneiden sich also. Farbt man dagegen die schon gereifte 
Emulsion mit den gleichen Farbstoffen, so wird die Kurve der gefarbten Emulsion 
zwar auch steiler, aber sie schneidet die der ungefarbten nicht, sondern bleibt. unter 
dieser, erreicht sie hóchstens im Gebiet der Solarisation. (Kinotechnik 12. 37—40. 
20/1. 1930.) Leistner.

Marcel Abribat, Siudien iiber die elektrolylische Oxydation einiger photographischer 
Entwickler und dhnlicher Substanzen. Neben den photograph. Entwicklern wurden 
vor allem die nicht entwiekelnden meta-Deriw. (Resorem usw.) untersucht. Diese 
ergaben eine merklich andere Depolarisation an einer nicht angreifbaren, sauerstoff- 
gesatt. Elektrodę ais die eigentlichen Entwickler, bei denen dio Depolarisation ziemlich 
gleich ist. Die meta-Deriw. schemen instabile Peroxyde zu geben, u. bei der Bldg. 
derselben schcinen anod. Adsorptionserscheinungen auizutreten. Bei Ggw. von Sulfit 
nimmt die Oxydation der meta-Deriw. normalen Verlauf, die Depolarisation bleibt 
jedoch geringer ais bei den entsprechenden Entwicklern. Die Messung der-Depolari
sation in Abhangigkeit von der Konz. erlaubt, die Oxydierbarkeit der Entwickler 
zu vergleichen u. Sehliisse zu zichen auf die intermediaren Vorgange bei der Oxy- 
dation. (Science Ind. photographiąues [2] 1. 1—10. Jan. 1930. Kodak Labor.) LEIST.

Merle L. Dundon und A. E. Ballard, Das Schicksal des Jodids bei der Ent- 
wicklung von Jod-Bromsilber-Emulsionen. Bei der Entw. eines Jod-Bromsilber- 
KrystaUs gehen sowohl das entstehende Jodid wie das Bromid in Lsg. Wahrend 
das Bromid in den Entwickler ubergeht, ersetzt das Jodid einen Teil des Bromids 
in dem noch unentwickelten Korn, indem es auf dessen Oberflache AgJ bildet u. 
Bromid in Freiheit setzt. Infolgedessen enthalt — wie erperimentell nachgewiesen 
wurde — der Entwickler verhaltnismaBig viel weniger Jodid ais Bromid, wenn nicht 
alles Ag-Salz ausentwiekelt wurde. Wurde dagegen vollstandig durchexponiert u. 
ausentwickelt, so laBt sich alles Jodid im Entwickler nachweisen. Die geringen Mengen 
■von Jodid, die in den Entwickler iibergehen, sind von gTofier Bedeutimg fiir die 
schleierhindernde Wrkg. gebrauchter Entwickler. (Brit. Journ. Photography 77- 
90— 91. 14/2. 1930. Kodak Labor.) Leistner.
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H. C. Carlton und J. I. Crabtree, Einige Eigenschaften der Feinkornentwickler 
Jur Kinofilm. Es werden fiir den Metol-Hydrochinon-Borax-Entwickler untersucht: 
charakterist. Kurvcn, Einw. der Veranderung des Verhaltnisses der Komponenten, 
die llolle der einzelnen Bestandteile, der EinfluB des Altems der Entwicklerlsg. 
(Science Ind. photographiques [2] 1. 32—37. Jan. 1930. Kodak Lab.) LEISTNER.

Crabtree und Ross, Die Verwendung von Formaldehyd in photographischen Ent- 
wicklem. (Vgl. C. 1930. I. 1885.) Ob Formaldehyd in einem Entwiekler gerbend wirkt 
oder nicht, hangt ab yon dem Verhaltnis, in dem seine Menge zu der des Sulfits steht. 
Es wird von diesem zu einem Formaldehydbisulfitkomples gebunden, u. wirkt daher 
nur gerbend, wenn es im OberschuB angewandt wird. 1,5 g N a 2S 0 3 bindet 1 ccm einer 
40%ig- Formaldehydlsg. (Brit. Journ. Photography 77. 71. 31/1. 1930. Kodak 
L ab.) L e i s t n e r .

J. I. Crabtree und G. E. Matthews, Die Herstellung pliotographisclier Bader. 
Auszug aus dem gleichnamigen Buch der Vff.; umfassend die Kapitel uber die zur Arbeit 
nótigen Gerate, iiber Lóten, Filtration u. die Bestandteile eines Entwicklers. (Rev. 
Franęaise Photographie 11. 45—46. 58—59. 15/2. 1930. Kodak Lab.) L e i s t n e r .

J. I. Crabtree undH. A. Hartt, Eigenschaften vonFixierbadern. IV. u. V. Teil IV. 
behandelt die Regeneration von erschópften Fixierbadern; Anweisung dafiir, wann 
das Bad regeneriert werden soli, u. welcho Menge Saure ihm zugesetzt werden soli. 
In Teil V sind die Grundrezepte zusammengefaBt u. Fehler u. mogliche Schwierig-' 
keiten behandelt. (Brit. Journ. Photography 77- 4—6. 19—22. 10/1. 1930. Kodak 
Labor.) LEISTNER.

A. Seyewetz, Der Gebrauch von Schwefelammonium in Schwefeltońbadem. Vf. 
rat ab yom Gebrauch des (NH4)2S an Stelle des NaHS in Tonbadern, da es keinen 
Vorteil bietet, sondern einige wesentliche Mangel hat. (Rey. Franęaise Photographie 11. 
43—44. 1/2. 1930.) L e i s t n e r .

George W ilkinson, Eine einfache Trockeneinrichtung fiir Kopien. Die Bilder 
werden auf Ferrotypplatten aufgeąuetscht u. in einem k. Luftstrom in kurzer Zeit 
hochglanzend getrocknet. Die notige Vorr. kann mit einfachen Mitteln selbst gebaut 
werden. (Brit. Journ. Photography 77. 63—64. 31/1. 1930.) LEISTNER.

> Dreifarbendrucke nach Bromsilberkopien auf Grundlage des Ozóbromdruckes. 
(Carbro-und Dijebro-Verfahren.) Von den 3 Teilnegativen einer Dreifarbenaufnahme 
werden Bromsilberkopien hergestellt, u. zunachst mit einer K3Fe(CN)6-Lsg., dann mit 
K2Gr20 7-Lsg. behandelt. Die so vorbereiteten Kopien werden auf Gelatinepapiere 
aufgepreBt, die blaues, rotes u. gelbes Pigment enthalten, u. erzeugen in diesen ein 
Gerbungsrelief. Dieses wird nach dem Entfernen der urspriinglichen Bromsilberkopie
u. Aufquetschen des Pigmentpapiers auf eine proyisor. Unterlage in w. W. „entwickelt", 
worauf die 3 Teilbilder zusammengedruckt werden. Eine Modifikation des Verf. erzeugt 
nie berbungsreliefs in ungefarbten Gelatineschichten, u. benutzfc.diese ais Matrizen, 
die mehrmals eingefarbt u. abgedruckt werden konnen. Vff. gebeU’ ausf uhrliehe Arbeits- 
TOrschmten. (Brifc. Journ. Photography 77. Monthly Suppl. on .Colour Photography 

i— 7/ 2- , ię)3.0 -) L e i s t n e r .
• Charles Dhere, Die Kompensation der Energieunterschiede im Spektrum, die durch 

aie Dispersion, die ungleichmdjiige Sensibilisierung der Emulsion usw. hęnorgerufen 
uieraen. Verwirklichung von Spektren konstanler Energie. Vf. beschreibt eine Ap- 
paratur, mit der die Unterschiede in der Verteilung der Energie im Spektrum aus- 
gegUchen werden, die heryorgerufen werden durch die yerschiedene Dispersion, die 
ungleiche Absorption der Strahlen im opt. System des Spektralapp, u. die ungleich- 
mamge Sensibilisierung der photograph. Emulsion. Der wesentliche Bestandteil 

erselben ist eine rotierende Scheibe vor der liclitempfindlichen Schicht, welche Aus- 
sc i te tragt, durch dereń Gestalt die erwahnten Unterschiede ausgeglichen werden. 
(bcience ind. photographiąues [2] 1. 28—30. Jan. 1930. Freiburg, Schweiz, Umy., 
Physiolog. Inst ) LEISTNER.

. WemenSr Schaefer und Elfriede Bohlke, Untersuchungen uber die Leistungs- 
JafitgkeU der Lumiżre-Farbenplatte. (Vgl. S c h a e f e r  u. A c k e r m a n n , C. 1927. I. 3046.) 

le Lnters. der LuiilĆRE-Farbenplatte wird analog der der A g f a - Farbenplatte 
v  j  to -u 6 ,rt' . Zwischen beiden Platten besteht kein prinzipiell groBer Unter-

a- T r<e der A g f a -  Platte die Grunempfindlichkeit zu stark betont ist,
is die J^UMIERE-Platte -— wenn auch nicht in so hohem MaBo — fiir Rot besonders 
cmptmdhch. Ais wesentlichster Untersehied wurde festgestellt, daB bei der Lum iere- 

atte der nicht umgekehrte Kreis sehr yiel weniger gesatt. ist ais der umgekehrte,
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wahrend die A g f a -  Platte das entgegengesetzte Verh. zeigt. (Ztschr. techn. Physik 11. 
39—48. 1930. Breslau, Physikal. Inst. d. Univ.) Leszynski.

George R. Harrison, Inslrumenłe und Methoden zur Messung der spektralen- 
Lichtintensitat mit Hilfe der Pliotographie. Vf. diskutiert zuniichst die Reproduzierbar- 
keit der photograph. Methode, die Faktoren, welche die Schwarzung der Platte be- 
einflussen, die charakterist. Ivurve einer Emulsion u. die Abhiingigkeit derselben 
von der Wellenlange. Danach werden die einzelnen Grundbestandteile der nótigen 
Apparatur besprochen: Spektrograph, Vorr. zur Dosierung der Belichtungszeit, 
Lichtquellen u. Methoden, dereń Intensitat zu iindem, Standardlichtąuelle. Ferner 
die Methoden der Entw. u. Schwiirzungsmessung (thermoelektr., photoelektr., Mikro- 
photometer u. einige spezielle Methoden). Eine sehr reiehhaltige Literaturzusammen- 
stellung ist beigegeben. (Journ. opt. Soc. America 19. 267—316. Nov. 1929. Stan
ford Univ.; Pało Alto, Kalifornien.) Leistner.

Zeiss Ikon Akt.-Ges., Dresden, Kenntlichmachung der durch Olspriłzer aus 
Behandlunysmaschinen unbraudibar gewordenen Teile von lichtempjindlićhem Materiał,
1. dad. gek., daB fiir solche Maschinen ein Schmiermittel mit einem darin befindlichen 
Farbstoff benutzt wird. — 2. Schmiermittel, dad. gek., daB es durch einen iiber den 
durch die Herst. oder das gewunschte Aussehen bedingten Farbstoffgeh. hinausgehenden 
Zusatz farbender Bcstandt-eilo eine auch in diinnen Schichten in der Durchsicht deutlich 
erkennbare Verfarbung erhalten hat. (D. R. P. 491168 KI. 57 b yom 18/11. 1928, 
ausg. 6/2. 1930.) G r o t ę.

Amira Trust, Vaduz, Liechtenstein, ubert. von: H. A. Gili, London, Herstellung 
von Rastemegativen miltels Halogen-Silbergelatine-Emulsionen. Die Emulsionssehicht 
wird durch den durchsichtigen Sehichttrager hindurch hinter einem Raster belichtet, 
unter Hartung der Gelatine an den belichteten Stellen entwickelt u. mit h. W. aus- 
gewaschen. Das entstandene Reliefbild wird in der iiblichen Weise abgeschwacht 
oder yerstarkt. Gegebenenfalls kann die Emulsionsschicht angefarbt werden, damit 
eine zu starkę Einw. des Lichts yermieden wird. Oder es wird eine auf einem undurch- 
sichtigen Sehichttrager befindliche Emulsionsschicht von der Schichtseite her hinter 
einem Raster belichtet, dann auf eine durchsichtige Unterlage geąuetscht u. wie oben 
weiter behandelt. (E. P. 316 364 vom 14/5. 1928, ausg. 22/8. 1929.) G r ot ę.

Artur Kasz, Wien, Regenerierungsmitłel und Waschmittel fur Celluloid, ins- 
besondere kinematographische Filme und Verfahren zur Regenerierung und Konservierung 
von Celluloid und insbesondere von kinematographischen Filmen, gek. durch eine Lsg. 
von Campher in einer Celluloid nicht angreifenden FI., ferner dat}, gek., daB die FI. 
gleichzeitig fettlósend ist, so daB mit der Regenerierung gleichzeitig das Waschen de3 
Celluloids bzw. der Filme erfolgt. Zur Konservierung werden kinematograph. Filme 
in eine Lsg. von Campher in einer FI. wio Bzn., Bzl., Toluol, Xylol, CCI*, Dichlor- 
athylen, Trichlorathylen, Perchlorathylen, Perchlorathan usw. eingebraeht. (Oe. P. 
116 058 yom 25/3. 1926, ausg. 25/1. 1930,) E n geroff.

Richard Klinger, BShmisch Kamnitz, Tschechoslowakei, Herstellung von Tief- 
druckformen von Halbtonbildern durch stufenweise flachenartige Atzung, 1. dad. gek., 
daB die zu atzenden Stellen der Metalloberflaehe mit einer Kornung yersehen werden, 
die mit in die Tiefe geatzt wird. — 2. dad. gek., daB man die zur Farbenaufnahme 
bestimmten Stellen zunachst yoratzt u. sodann mit einer KOrnung yersieht u. weiter- 
atzt. — 3. dad. gek., daB man an den zur Farbenaufnahme bestimmten Stellen zunachst 
stufenweise flachenartige Halbtóne atzt, worauf die geatzten Stellen zwecks Vermehrung 
der HalbtiJne mit KSrnuncen yerschiedenen Feinheitsgrades bzw. yerschiedener Tiefe 
yersehen werden. ( D .R .P .478796 KI. 15b yom 24/4. 1928, ausg. 2/7. 1929.
F. P. 673 969 vom 24/4. 1929, ausg. 22/1. 1930. Tschechoslowak. Priorr. 24/4. u. 
15/11. 1928.) G r ot ę.

i  Masa G. m. b. H. zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, Deutschland, 
Abbildung reliefartiger gemusterter Oberflddten auf photodiemisdiem Wege. Dio ab- 
zubildende Oberflache, z. B. Holz, wird mit einer, die Rontgenstrahlen absorbierenden 
M., z. B. Kollodiumlsg. mit BaS04, bestrichen, auf einen lichtempfindlichen Film oder 
direkt auf eine lichtempfindlich gemachte Druckplatte gelegt u. von der Riickseite 
durch das Holz hindurch mit Rontgenstrahlen belichtet. (F. P. 674184 vomr 27/4.
1929, ausg. 24/1. 1930. D. Prior. 9/5. 1928.) G rot ę.
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