
2997

Cbemisches Zentralblatt.
1930 Band I. Nr. 20. 14. Mai.

A. Allgemeine nnd pbysikalische Chemie.
E. Hiickel, Zur Quantentheorie der Doppelbindung. Ais ersten Vera., stereochem. 

Probleme ąuantenmechan. zu erfassen, behandelt Vf. die Starrlieit der Doppelbindung, 
die in der cis-trans-Isomerie zum Ausdruck kommt. Einfache Uberlegungen ergeben, 
daB dieser Effekt niclit auf Grund Idassischer Vorstellungen, ivie elektr. Wechsel- 
wrkg. der Atomgruppen erklarbar ist, da die Polarisationsenergien zu klein sind. Die 
Doppelbindung m rd  ąuantenmechan. zuerst am 0 2-Molekul behandelt. Yon dessen 
4 Yalenzelektronen der O—O-Bindung sind zwei 2 per-, zwoi 2 p jr-Elektronen. Dabei 
bezieht sieli p auf die auseinandergefiihrten Atome, a, n  auf das Impulsmoment um die 
Kernverbindungslinie bei aufgehobener Elektronenwechselwrkg. Die p o-Elektronen be- 
tatigen eine ,,Spinvalenz“ (symm. in den Elektronenkoordinaten, antisymm. im Spin). 
Die p jr-Elektronen sind 4-faeh entartet u. spalten in 2 einfache u. einen 2-faehen Eigen- 
wert auf; die letzte Entartung riihrt yon der Spiegelsymmetrie an jeder Ebene durch 
die Keme her. Es treten folgende nichtkombinierende Zustande auf: 12 , symm., 
diamagnet.; entartet 1A, symm. paramagnet. infolge von Babnimpuls; 3U antisymm., 
paramagnet. infolge yon Spin. Der letzte Term hat die niedrigste Energie. Die Bindung 
geschieht duroh „Impulsvalenz“ . Vom 0 2 geht man zu 0 —CH2 dadurch iiber, daB 
man aus einem O-Kem 2 //-Kerne herausfiihrt, die mit dem O- u. C-Kern in einer 
Ebene liegen sollen u. die dadurch bewirkten Veranderungen ais Stórungen der 4 Doppel- 
bindungs-Valenzelektronen auffafit. Die beiden cr-EIektronen werden nur kleine 
quantitative Anderungen ihrer Bahnen erfahren, ohne daB ihre Wechselwrkg. ais Spin- 
yalenz geandert wird. Die einzelnen :rc-Elektronen werden durch das Herausfiihren 
der Keme starker gestort ais durch ihre Wechselwrkg., da die Zylindersymmetrie 
um die Kernyerbindungslinio wegfallt. Sie spalten in einen geraden u . ungeraden 
[ji]u-Zustand auf, yon denen der zweite die niedrigere Energiestufe ist, u. zwar un- 
abhiingig von der ISTatur der Substituenten. Die gegenseitige Storung der [jt]-Elek- 
tronen ergibt 4 Terme: [ti]u2, [Jt]^2, ([^]u[^ff]).S, {\.n W.n \)A - Wenn die beiden 
Zf-Atome zur Kernyerbindungslinie spiegelsymm. liegen, kombinieren sio iiberhaupt 
nicht; andernfalls sind die Obergange [ j i]u2 — '>" ( [ j i]u [ ^ ] 1,)s  u. \_n]f— y  ( [ j i ] u[ j i ](j)s  
erlaubt. Die niedrigste Energiestufe ist entweder [?r]2u oder Zwischen
ihnen kann theoret. nicht entschieden werden. Die ompir. Tatsache, daB alle Aldehyde, 
dereń magnet. Susceptibilitat bekannt ist, diamagnet. sind, schlieBt den im Spin 
paramagnet. ( ]u[n]ff) .i-Zustand aus. Der Diamagnetismus der Aldehyde recht- 
fertigt nachtraglich die Reihenfolge, in der die 2 Stórungen der Tt-Elektronen behandelt 
wurden. Da der [jr]u2-Zustand in der Kernebene ein Minimum der Ladungsdichte 
hat, ist die ebene Konfiguration ein Energieminimum. Die Arbeit um einen //-Kern 
aus der Ebene herauszuheben, ist yon der GróBe der Stórungsenergien 1. Ordnung. 
Auf diese Weise kommt die Stabilitat der Doppelbindung gegen VerćLrehung zustande. 
Beim Obergang yon O—CH2 zu H 2C—CH2 treten keine neuen Effekte auf. Die O— C- 
u. O—C-Doppelbindungen haben demnach eine Spinyalenz u. eine yon dieser u. der 
zweiten CdO-Valenz yerschiedene Bindungsart. Dassclbe gilt fiir die 6 —iV-Bindung; 
nur ist ihre Stabilitat yoraussichtlich geringer, da am N  nur noch 1 Substituent liegt. 
(Ztsehr. Physik 60 . 423—56. Leipzig, Inst. f. theoret. Physik.) E is e n s c h i t z .

R. Eisenschitz und F. London, Vber das Verhallnis der van der Waalsschen 
Krajte zu den homoopolaren Bimhingskrdften. Vff. behandeln die Wechselwrkg. zweier 
Atome im Grundzustand, dereń Eigenfunktionen ais gegeben angesehen werden. Die 
Beschreibung des ungestórten Zustandes durch Pseudoeigenfunktionen geschieht wie 
bei L o n d o n  (ygl. C. 1 9 2 8 . II. 2617). Daran anschlieBend werden Entw. des gestorten 
Zustandes nach Pseudoeigenfunktionen, Abtrennung der Storung u. Durchfiihrung 
der Storungsrechmmg in ein systemat. allgemeines Verf. eingegliedert, welches eine 
Verallgemeinerung des ScHEODlNGEEschen Storungsverf. bedeutet. Der leitende
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Gedanke ist der, daB die Atomc in erster Naherung ais starre Gebilde angesehen werden 
u. die gegenseitige Deformation durch Polarisation erst in die lióheren Naherungen 
eingeht. Die Wechselwirkungsmatrix enthiilt in den Diagonalgliedern nur mit dem 
Atomąbstand exponentiell abklingende Funktionen. Diese allein treten in der Eigen- 
wertstorung 1. Naherung auf, die bereits friiher von L o n d o n  u . anderen (vgl. C. 1 9 2 9 . 
II. 1128) erhalten wurde u. die Valenzkrafte geringer Reieliweite ergibt. Die Nicht- 
diagonalglieder treten in den Eigenwertstórungen hóherer Ordnung auf; sie enthalten 
auch Krafte, die nach einer Potenz abfallen, also groBe Reichweite haben. Das Verf. 
wird auf die Wechselwrkg. zweier //-Atonie angewendet. Der Ausdruck fur die Storungs- 
energie 2. Naherung wird m it Hilfe eines yereinfachenden Ansatzes von UNSOLD 
ausgewcrtet; der sclir komplizierte Ausdruck geht fiir groBen Atomabstand (g Wasser- 
stoffradien) sowolil im symm., wie im antisymm. Zustand iiber in eine Anzieliung 
~  q~°. Ein nooh unbekannter Proportionalitatsfaktor wird aus den Dispersions- 
/-Werten berechnet, indem die Anzieliung ais die Wechselwrkg. der Ubcrgangsdipole 
aufgefaBt wird. Daraus ergibt sich ais Grenzwert fur g — co fur die Wechselwirkungs- 
energie der beiden //-Atome — 27 ■ 6,47/ę0 Volt. Die antisymm. Lsg. hat ein Energie- 
minimum von — 0,8 mV bei g =  6,5. Dieses wird ais einfachster Fali einer VAN DER 
W AALSschen Anzieliung aufgefaBt. Eine Abschatzung der Konstanten der VAN DER 
W AALSschen Gleichung des atomaren II- Gases ergibt a =  87 000 a t cm' g-2, b — 
37 cm3 g-1. Die Wechselwrkg. von H  im 1 $ m it / /  im 2 p-Zustand ergibt bei groBem o 
eine Wechselwrkg. von ±  15/o3 V; das Vorzeiehen ist durch die Symmetrie hin- 
sichtlich der Vertauscliung der Atome ais Ganzes bestimmt. (Ztschr. Physik 60. 491 
bis 527. Berlin, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Physik u. Inst. f. theoret. Physik an der 
Univ.) E i s e n s c h i t z .

Danforth R. Hale, Induzieric Reaklionen und die lióheren Eisenoxyde. Nach ein- 
gehender ̂ Schilderung der bisher vorliegenden Unterss. u. Ansiehten teilt Vf. die Ergeb- 
nisse der eigenen Verss. mit: Bei der Einw. von 1. H20 2 in neutraler Lsg., oder von
2. KMnOi in alkal. Lsg. auf FeSOt bildet sich eine Zwischenverb. der Eormel Fe03; 
bei der Einw. von 3. 0 2 auf FcSO,t in alkal. Lsg. eine Zwischenverb. der Formel /'’c204. 
Die Verss. wurden in Ggw. von K J  ais Acceptor (bei 1.) u. von K-Arsenit ais Acceptor 
(bei 2. u. 3.) ausgefuhrt. Der Unterschied in der Wrkg. yon H ,0 2 u. K Jln04 einerseits 
u. 0 2 andererseits wird durch das groBere elektroehem. Potential der ersteren bedingt.
— Diese induzierten Rkk. gehóreu zum Typ 3 der Einteilung von B a n c k o f t , der 
Acceptor reagiert mit einem energiereiclieren Zustand des Induktors. (Journ. physieal 
Cliem. 33 . 1633—64. Nov. 1929. Cofnęli Univ.) L o r e n z .

Alexander Goetz, tJber mechanische und magneiische Einjlusse, die fur die Orien- 
tierung und Ausbildung von Wismuteinkrystallen von Bedeulung sind. Vf. entwickelt 
eine Methode zur Herst. von Bi-Einkrystallen aus der Schmelze, die beliebig gro Bo 
u. in beliebiger Richtung gewachsene Krystalle ergibt, indem alle mechan. Be- 
anspruehungen Termieden werden. Der Krystall wird durch dreimaliges Krystalli- 
sieren gewonnen. Wesentlicli ist dabei die Starkę der Osydhaut, die durch strómenden 
Wasserstoff bzw. Luft eingestellt wird. Die gewiinschte Orientierung des Krystalls 
soli ihm durch Impfen ert-cilt werden. Es wird in zahlrcichen Verss. der EinfluB einer 
mechan. Deformation des Impfkeimes auf das Krystallwachstum untersucht. Dabei 
zeigt sich, daB die orientierende Wrkg. des Keimes noch einige Grad oberhalb des F. 
weiterbesteht. Ein Zug in der Wachstumsrichtung bewirkt eine Orientierung, in welcher 
die trigonale Achse senkreeht zu ihr gestellt wird. Ein Magnetfeld (20 000 GauB) 
hat auf das Wachstum geimpfter Krystalle keinen EinfluB. Wenn aber keine Wachs
tumsrichtung ausgezeiclmet wird, bewirkt das Magnetfeld ein Wachstum derart, 
daB die Richtung kleinster diamagnet. Suseeptibilitat mit den Itraftlinien zusammen- 
fiillt. (PhyBical Rev. [2] 35. 193—207. 15/1. 1930. Pasadena, California Inst.) E i t z .

C. H. Mathewson und Kent R. van Horn, Gerichteter Zug in Kupferlcrystallen. 
Jeder Vers., ein Gleiten auf octaedr. Ebenen in einem Cu-Krystall zu yerursaehen, 
so daB die Zwillingsrichtung [112] an Stelle der vorherrschenden Richtung f 110] 
tritt, war ohne Erfolg, so daB die Zwillingsbldg. durch reines Scheren in diesem Materiał 
aufier Frage ist. Was den Ursprung der Zwillingskrystalle nach dem Erwarmen be- 
trifft, so kann angenommen werden, daB sie nur durch Deformation einer komplesen 
Art entstehen, was eingehender gezeigt wird. Vff. nehmen ‘ an, daB solche Kom- 
plikationen auch fiir das erste Erscheinen yon Zwillingsbandern in der Form von 
Keimen verantwortlich sind, die zu gróBeren Bandern auswachsen oder beim E r
warmen von anderen Krystallen absorbiert werden. (Techn. Publ. Amer. Inst.
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Mining metallurg. Enginecrs 1 9 3 0 . No. 301. 24 Soitcn New Haven [Conn.], Yale 
Univ., u. Cloveland [Ohio], Aluminium Co. of America.) W i l k e .

W. Boas und E. Sclimid, Ober den Bruch plastisch deformierter Cadmiumkrystalle. 
Quantitative Unters. der Dehnung von Cd-Krystallen bei yersehiedenen Tempp. zeigt, 
dali am Endo der primaren Basistranslation fur jedc Temp. eine mittlere, von der 
Krystallorientierung wesentlieh unabhangige Grenzabgleitung besteht. Die bis dahin 
zugefiihrte Schiebungsenergie erweist sieli ais eine von Temp. u. Dehnungsgesehwindig- 
keit unabhangige Matcrialkonstante. Im  Mittel betriigt die dem Krystall ais Schiebungs
energie zufiihrbare Deformationsarbeit 2,1 cal./ccm. (Naturwiss. 18 . 227. 7/3. 1930. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) L o r e n z .

Antonio Rius, tlbcr das Potenłial des Platinbleches und seine kałalytische Wirkung. 
Die elektrochem. Rk., die das Potential einer in H 20 2-Lsg. befindliclien Pt-Elektrode 
bedingt, wurde von A l b a r e d a  (Universidad 5 [1929].) ais katalyt. angenommen, 
u. es sollten Pt-Oxyde ais Katalysator wirksam sein. Vf. untersucht die Abhilngigkeit 
der Rk.-Geschwindigkeit vom Potential des Pt-Bleches u. findet, dalB die Geschwindig- 
keit umgekehrt proportional dcm Potential ist. Die gleiehe Abhangigkeit der Kata- 
lysatoreigg. vom Potential fand M u l l e r  (C. 1 9 2 8 . II. 624) bei der katalyt. Behandlung 
der Ameisensaure. Gliikt man das P t zuvor im Knallgasgeblase aus, so zeigt es ein 
geringeres Potential, ais normalerweise. Das Ausgliiken ermoglicht also die Anwendung 
hoherer Stromdicliten ohne die sonst dabei auftretende, stórende Bldg. von Pt-Oxyden, 
die inaktivierend wirken. Hemmt man die katalyt. Wrkg. durch Gifte (CS2; KCN), 
so andert sich auch — wie erwartet — das Potential. Nach B r e d i G (C. 1 9 0 6 . II. 
1039) ist die katalyt. Zers. des H20 2 eine monomolckulare Rk. Vf. nimmt daher ais 
MaG der katalyt. Aktivitat des Pt-Bleches die Geschwindigkeitskonstante einer mono- 
mol. Rk. Da die Zers. des H20 2 am Pt-Bleeh ungeheuer schnell erfolgt, wird eigentlieh 
die Diffusionsgesclrwindigkeit des H20 2 zum P t gemessen — u. muB deshalb das Ver- 
hiiltnis des EIiissigkeitvolumens zur Katalysatoroberflache konstant gehalten werden. 
Die Unters. der homogenen Zers. des H 20 2 ohne Pt-Blcch ergab, daQ ihre Gesehwindig- 
keitskonstante gegeniiber der der heterogenen Rk. vernaehlassigt werden darf. Die 
maximale katalyt. Wrkg. hat das P t bei einem pn von 12,2 bis 12,7. Bei der homogenen 
Katalyse liegt das Optimum bei a n d e re n  pH -W erten . (Ztsehr. Elektrochem. 36 . 149—56. 
Marz 1930. Zaragoza, Elektrochem. Lab.) B r i s k e .

L. Michaelis, Oxidation-reduction potentials. Philadelphia: Lippincott 1930. (197 S.) 8°. § 3.—. 
J. R. Partington, Higher mathematics for chemical students; new ed. New York: Van 

Nostrand 1930. (285 S.) 12°. $ 3.—.

At. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
L. F. Bates, Physik. Fortschrittsbericht: Beziehung zwischen Materie u. Strahlung, 

Supraleitfaliigkeit, Durchgang von Elcktronen durch Gase, magnet. Susceptibilitat, 
spezif. Wiirme. (Science Progress 2 4 . 565—72. April 1930. London, U. C.) L o r e n z .

E. Briiche, Einige neuere Ergebnisse der Atomphysik und AlomcJiemie. Vortrag 
iiber dasjenige Arbeitsgebiet des AEG-Forschungsinstituts, das den Durchgang der 
Elektronen durch Materie zum Gegenstande hat. Nach kurzer Darst. der Methode 
werden drei atomchem. Fragen im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Methode 
diskutiert: 1. Haben Gase, die nach dem period. System ahnlich gebaut sind, auch 
ahnliche Feldwrkgg., d. h. almliche Wirkungsquerschnittskurven ? [Antwort: Ja.]
2. Welche Bedeutung hat der Einbau von H-Kernen in den Mol.-Verband fur die 
Wirkungsquerschnittskurven, d. h. fiir die Feldwrkg. ? [Antwort: Das experimentelle 
Materiał laJ3t sich ais Bestatigung der Vorstellung vom Einbau der H-Kurve ansehen.]
3. Wie zeigt sich die Vorstellung von dem kettenformigen Aufbau der gesatt. KW-
stoffe in der Feldwrkg., d. h. in den Wirkungsquersclmittskurven ? [Antwort: Die 
Kurven spiegeln die Verwandtschaft der KW-stoffe wieder u. geben die Móglichkeit, 
unter gewissen Annahmen iiber die Molekiilstruktur den C-Kernabstand zu errechnen.] 
Der Aufsatz schliefit mit einem Hinweis auf neueste theoret. u. experimentelle Fort- 
schritte [Wellennatur des Elektrons]. (Ztsehr. angew. Chem. 4 3 . 1—6. 4/1. 1930. 
Berlin-Reinickendorf, Forschungsinst. der AEG.) B r u c h e .

Ernst Bruche, Wirlcu.ngsquerschniU und Mólekelbau. IV. Mitt. Wirkungsguer- 
schnilt und Mólekelbau in der Kohlenwassersloffreihe: ■CHi—C'2/ /6—C^HS—C J lin. 
(III. vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2748.) Ausfuhrliche Veroffentlichimg des berc-its (C. 1 9 3 0 . I.
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78 1 80 82 83 1 84 | 86
0,42 2,45 11,79 11,79 | 56,85 1 16,70

1092) ref. Vortrags von der Physikertagung. (Ann. Physik [5] 4. 387—408. 8/2. 1930. 
Berlin-Reinickendorf, Porsehungsinst. der AEG.) B r u c h e .

A. J. Dempster, Streuung von Wasserstoffkanatelrahlen durcli Calcit. (Vgl.
C. 1 9 3 0 . I. 2051.) Vf. macht photograph. Aufnahmen von reflektiorton 27-Kanal- 
strahlen. Rcflektiert wird an Calcit; das Bild andert sich mit dem Einfallswinkel. Die 
BRAGGsche Beziehung ist groBenordnungsmiiBig erfiillt, wenn man die Lange der 
DE B r o g l iE -Welle 0,0017 A einsetzt. I n  einem Vers. wurde Aufladung der Krystall- 
oberflache beobachtet. Durch Bestralilung unter bestimmten Bedingungen wird eine 
StraMung des Krystalls angeregt. (Physical Rev. [2] 35 . 298. 1/2. 1930. Univ. of 
Chicago. Vortrag auf d. Tag. d. Amor. Physikal. Ges. 30.—31/12. 1929.) E i t z .

J. C. Slater, Eine Bemerlcung zu der Harlreeschen Methode. Vf. zeigt, daB dio 
HARTREEsche Methode zur Berechnung der Elektrizitatsverteilung in Atomen (Methodo 
des „self-consistent field“ ) in naher Beziehung steht zu den Yariationsmethoden der 
Wellenmechanik; somit wird dieser Methode ihre sclieinbare Willkiirlichkeit genommen, 
u. gleichzeitig werden auch Mógliehkeiten zu ihrer weiteren Vervollkommung erkennbar. 
(Physical R ev . [2] 35 . 210—11. 15/1. 1930. Leipzig.) E. R a r in o w i t s c h .

Howard Olson, Eine Periodizitat in den Padcungsbruchcn. Vf. schlagt vor, die 
A sTO Nsche „Packungskurve“, die die Packungsbruche ais Eunktion der Ordnungs- 
zahlen darstellt, statt, wie A s t o n  es tut, in 2 Zweige zu teilen, durch eine einzige period, 
oscillierende Kurve darzustellen. Die Maxima finden sich bei den Atomzahlen 6, 10, 
13, 17, 21, 25 . . ., Minima jeweils bei den Atomen mit durch 4 teilbaren Massen. 
(Physical Rev. [2] 3 5 . 213—14. 15/1. 1930. Colorado Coli., Dep. of Phys.) E. R a b .

F. W. Aston, PTiotometrie der Massenspektra und die Atomgewichte von Krypton, 
Xenon und Qziecksilber. Nach kurzem Hinweis auf die Wichtigkeit von Unterss. iiber 
dio Haufigkeit der Isotopen in einem Element u. die Móglichkeit solcher Unterss. be- 
schreibt Vf. die yerwendete Methode, Photometrierung der Linien im Massenspektro- 
gramm. Ergebnisse:
K r Atommasse der Isotopen:

Haufigkeit in °/o:
X Atommasse "der Isotopeu:

Haufigkeit i n / / 0:
Hg Atommasse der Isotopen:

Haufigkeit in
Daraus bereehnet sich fiir Kr die mittlere Atommasse zu 83,857; dies gibt, korrigiert 

fiir den mittleren Packungseffekt von —8,8/10 000, ein At.-Gew. von 83,783, bezogen 
auf O16 =  16, u. von 83,77 i  0,02, bezogen auf 0  =  16 (infolge der Existenz von O17 u. 
O18 ist die chem, At.-Gew.-Skala um 1/10 000 sehwcrer ais dio physikal. auf O16 =  16 
bezogene). X : mittlere Atommasse 131,35; korrigiert mit dem mittleren Packungs
effekt von —5,3/10 000, 131,28; reduziert auf die chem. Skala 131,27 ±  0,04. — lig: 
mittlore Atommasse 200,63; der Packungseffekt von +0,8/10 000 ist prakt. zu ver- 
nachliissigen, u. wird durch die Skalenkorrektion etwas uberkompensiert, so dal3 das 
At.-Gew. zu 200,62 ±  0,05 bereehnet wird. Nur das At.-Gew. yon Hg wird nach dieser 
Methode prakt. gleich dem auf anderen Wegen bestimmten gefunden; bei K r u. X 
bestehen groBe, noch unerkliirliche Differenzen.

Die Summę der Prodd. aus Haufigkeit-Abstand von der mittleren Atommasse 
aller Isotopen eines Elements %vird ais „Isotopenmoment“ bezeichnet. Dieses Isotopen- 
moment ist ein exaktes MaB fiir die Leichtigkeit, mit der durch Diffusion oder irre- 
versible Yerdampfung das At.-Gew. eines Mischelements geandert werden kann. Das 
Isotopenmoment ist 0 fur ein Reinelement, u. =  1 bei einem Mischelement, das aus 
zwei gleichhaufigen, um 2 in der M. verschiedenen Isotopen besteht (z. B. Br2); es ist 
fiir K r =  0,87; fiir X =  1,71; fur Hg =  1,40. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
1 2 6 . 511—25. 3/2. 1930.) L o r e n z .

Matakichi Ishino, Shinsuke Tanafea und Akira Tsuji. Untersuchungen uber 
die Beugung von Bónłgemtrahlen in organischen Fliissigkeiten. I. Gyclische Verbindungen. 
Die Interferenzringe, die bei der Rontgenunters. von organ. Eli. auftreten, sind in 
ihren Dimensionen durch den geometr. Bau der Einzelmoll. bestimmt, in dem Sinne,. 
daB z. B. kugelformige Moll. u. nur solche ein einziges scharfes Intensitatsmasimum

feben. Man kann die untersuchten Substanzen (Benzol, Anilin, Toluol, Phenyl- 
ydrazin, Chlorbenzol, Anisol, Phenylsenfól, Diphenylather, o-,m-, p-Kresol, o-, in-, p-To- 

luidin, o-, in-, p-Xylol, Cymol, Gyclóhexen, Cyclohexylamin, Pyridin, Monomethylanilin,

124 126 128 129 130 131 132 134 136
0,08 0,08 2,30 27,13 4,18 20,67 26,45 10,31 8,79
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Acetophenon, Dimethylanilin, Mono- u. Diathylanilin, Benzoesaureathyl- u. -isoamyhsler, 
Benzonitril, Benzaldehyd, BenzylalJcoJiol, Thiophenol, Niiróbenzol, Benzylelilorid, Brom- 
benzol, AnisaMehyd, Carvacrol, Furfurol, Chinolin, p-MełhylcUnolin, Teiralin, Cyclohezan, 
Thiophen, Pyrrol, Dekalin, o-Nilrotoluol, Mesitylm, Piperidin) nach dem Aussehen 
ihrer Interferenzbilder in fiinf Gruppen teilen u', aus den Bildern Schliisse auf den 
geometr. Bau der Moll. ziehen, die jedoch nicht immer mit den stereochem. iiblichen 
Modellen iibereinstimmen. Beispielsweise gaben allo Ringe ohne Seitenkctten die 
Bilder kugelfórmiger Moll. Jo mehr Elektronen in einer Seitenkette vorhanden sind, 
um so unscharfer wird der Ring. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 
13. 1—16. Jan. 1930. Osaka, IJniv. of Engin.) B e r g m a n n .

Matakichi Ishino, Shinsuke Tanaka und Akira Tsuji, Unłersuchungen iiber 
die Beugung von Rontgenstrahlen in organischen Fliissigkeiten. II. Acyclische Ver- 
Undungen. (I. vgl. yorst. Ref.) 30 organ. Eli. (n-Pentan, n-Hexan, n-Heptan, Amylen, 
Melliylalkohol, A ., n-Propyl- u. Isopropylalkohol, n-Butyl- u. Isobutylalkohol, Iso- 
amylalkohol, n-Hexyl-, n-Heptyl-, Allylalkohol, Oeraniol, Glykol, Glycerin, Ameisen- 
saure, Essigsaure, Propionsaure, n-Buiter- u. Isobutłersaure, Isovaleriansaure, n-Capron- 
sdure, Milchsdure, Ólsiiure, Aceton, Acetaldehyd, Paraldehyd u. A.) werden mit Róntgen- 
stralilen untersucht. Bis auf die Paraffine, die nur e i n Intensitatsmaximum besitzen, 
zeigen alle Verbb. dereń zwei, wobei die Ringe bei ungesatt. Yerbb. durchweg un
scharfer sind. Von den beiden Ringen ist der eine fur alle Verbb. gleich; die Dimen- 
sionen des anderen hangen von der Zahl der C-Atome im Mol. ab. Dimensionen u. 
Intensitaten sind fiir Isoverbb. etwas verschieden von denen fiir die Isomeren mit 
n. Kette. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 13. 17—26. Jan. 
1930.) _ B e r g m a n n .

Shinsuke Tanaka und Akira Tsuji, Weilere Unłersuchungen iiber die Beugung 
von Rontgenstrahlen in Fliissigkeiten. I. Waflrige und nichtwaprige Losungen. Eiir 
wss. Lsgg. von Rohrzucker, Cilronensaure, Ammonnitrat, KOH u. NaCl ergab sieli 
in tłbereinstimmung mit K r is h n a m u r t i  (C. 1928. II. 2098. 1929. I. 840) ais B ik l 
der Ring des H 20  u. eine „Korona" um den DurchstoBpunkt der Strahlung. Mit 
steigender Konz. nimmt die Intensitat der Korona zu; letztere gelit schlieCiich in 
einen Interferenzring iiber. — Niehtwss. Lsgg. (Camplier in B zl., A., A.; Resorcin 
in A.; ferner wurden auch Benzophenon, Naphthalin u. Anthracen untersucht) haben 
bei groBen Verdd. nur einen Ring von geringem Durchmesser, der bei steigender Konz. 
immer kleiner wird. Dabei wird das auBerhalb des Ringes gelegene diffuse Lieht immer 
starker u. gibt mitunter schlieCiich einen neuen Interferenzring von groBem Durch
messer. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 13. 27—34. Jan. 1930. 
Osaka, Univ. of Enginecring.) B e r g m a n n .

A. B. Werigo, Oehaltsbestimmung von radioaktiver Substanz in einern Gemisch 
mil niclitaktiver nach der a-Strahlenmethode. Da die Energie der y-Strahlen nur etwa 
3°/o der Gesamtstrahlungsenergie betragt, muB bei einem Geh. unter 10~10 g an radioakt. 
Substanz die empfindlichere, wenn auch weniger exakte a-Strahlenmethode (bis zu 
10-12 g) oder die Emanationsmethode (bis zu 10-13 g) angewandt werden. Vf. unter
sucht den EinfluB der D. akt. u. inakt. Substanz auf die a-Strahlung ihres Gemisches. 
U30 8 (schwarzes Uranosyd) wurde mit 1—40 Teilen Kreide innig vermischt u. die 
a-Aktivitat des Gemisches (bezogen auf die U30 8-Einheit) wurdo mit einem a-Elektro- 
skop bestimmt; auch wurde diese an 0,1 u. 1,6% U.i08 enthaltenden Erzen in Gemisch 
mit Kaolin gemessen. Die a-Aktivitat des Gemisches erwies sich stets u. im groBen 
Konz.-Bcreich proportional der Vol.-Konz. der radioakt. Substanz; die Abweichungen 
betrugen unter 5%. Es wird eine Eormel u.Tabelle gegeben, nach denen man den Geh. an 
radioakt. Substanz mit eińer Genauigkeit bis zu 8% errechnenkann. (Buli. Acad. Sciences 
TJ.R. S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S.S.S.R.] [7] 1929. 519—34.) A n d r u s s o w .

Gr. Reboul, U ber eine Aktivierung der Materie. Vff. beschrieb fruher (C. 1930.
I. 1596) die Bedingungen, unter denen Metallblattchen die Eig., ein Elektroskop zu 
entladen u. die photograph. Platte zu schwarzen, erhalten. Weitere Verss. ergeben: 
die Aktivitat nimmt nach einem Exponentialgcsctzt mit der Zeit ab ; die Erscheinungen 
almeln denen der induzierten Radioaktivitat. Es lśiBt sich also die Zerfallskonstante 1 
u. die mittlere Lcbensdauer T berechnen; fiir Pb mit 20 kV aktm ert, ergibt sich A zu
0,0003 sec-1, r  =  40 Min. Auch laBt sich der Absorptionskoeffizient der Strahlung 
durch Al bestimmen; es finden sich Werte von 200 cm-1 bis 50 cm-1, wenn die Al-Sehicht 
von 0,01—0,1 mm yariiert; es liegen also Strahlen verschiedener Wellenlange vor. — 
Bei Yeranderung yersehiedener Bedingungen (andere Zellen, andere Metalle us'.v.
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bleiben die Werte fur /, r  u. die Absorption erhalten. Der Ursprung der Strahlung muB 
also im umgebonden Medium gesucht werden. Vf. nimmt an, da fi die elektrisierten 
Zentren, die in dem Gas durch die Arbeit der Zellen entstehen, ais Kondensationskerne 
fur eine Emanation dienen, die schon im umgebenden Medium enthalten ist, u. die sieli 
nun auf das Metali niedersohlagt. •—• Yf. versichert, daC die Ggw. irgendwelcher radio- 
aktiyer Substanzen bei diesen Verss. vollkommen ausgesehlossen ist. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 9 0 . 374—75. 10/2. 1930.) , L o r e n z .

Ralph W. G. Wyckoff, Das Streuungsvermogen der Atonie fu r  lióntgenstrahlen 
bei verschiedenen Wellenlangen. Messungen des Atomfaktors F  aus Pulveraufnahmen, 
bezogen auf F  (220, NaCl) — 15,62 fiihren zu folgendem Ergebnis:

Wellenlange Krystall u. Flachę
Fe (110) N i (200) NiO (220) Cu (220)

Mo K « ............................... (15,87) _ 18,28 (14,28)
Cu Ka ............................... 11,48 13,70 15,83 11,53
Ni K « ................................... 9,77 14,43 16,88 11,18
Fe K a ................................... 13,45 — — —

In der gewólmlich angewendeten Theorie des Streuvermógens ist die Abhangig- 
keit von der Wellenliinge nicht vorgesehen. Die Ursaeben fur diese Abweichung sind 
verschiedener Art. Das Minimum bei der Absorptionsfreąuenz entsteht durch das 
Verschwinden koharenter Streustrahlung zugunsten von Sekundaremission. (Physical 
R ev . [2] 35 . 215—16. 15/1. 1930. New York City, R o c k e f e l l e r  Institute f. Med. 
R es.) E i s e n s c h i t z .

H. J. Cohn-Peters und Fritz Lange, Statistische Sclmankungen der ąuanten- 
haften Absorption von Iłontgenstrahlen. Vff. venvenden eine empfindliehe Nullmethode 
zur Intensitiitsmessung an Rontgenstrahlen, bestehend aus 2 Ionisationskammem 
in Verbindung mit einem Eadenelektrometer. Alle mit dem Nullinstrument leitend 
verbundenen Teile werden elektrostatisch geschiitzt u. von der umgebenden Luft 
abgeschlossen; alle Hochspannung fiihrenden Leitungen werden gegenSpitzenspriihungen 
geschiitzt. Die Apparatur liłBt noch Intensitatsdifferenzen von l/iooo°/o erkennen. 
Die Methode wird auf den Absorptionsvorgang selbst angewendet, um die ąuanten- 
hafte Natur der Absorption an statist. Schwankungen nachzuweisen. Dazu wird eine 
Eormel abgcleitet, welche die Grófie der Schwankungen aus Freąuenz u. Intensitat, 
der Strahlung abschatzt. Die Verss. mit Mo-K-Strahlung ergeben nach sorgfśiltiger 
Diskussion aller stórenden Einflusse, daB die gefundenen Schwankungen der Grót3en- 
ordnung 1 / i o o o ° / o  mit don berechneten ubereinstimmen. Es wird gezeigt, daB sich die 
Schwankungen in eine GAUSSsche Eehlerkurve einordnen. Man hat in der Methode 
ein Mittel zur Bestimmung der Ionisicrungsausbeute (VI/Ionenpaar). (Ann. Physik 
[5] 4. 453—87. 24/2. 1930. Berlin, Physik. Inst. d. Univ.) E i s e n s c h i t z .

A. Sommerfeld und G. Schur, Ober den Photoeffekt in der K-Schale der Atonie, 
insbesondere iiber die Voreilung der Pliotoelelctronen. Bei dem Photoeffekt des //-Atoms 
mit kurzwelliger Strahlung ist die Intensitat der Photoelektronen um den Strahl 
nieht symm., sondern nach vorn verschoben; die GróBe dieser Verschiebung wird in 
Einheiten derjenigen Versclxiebung gemeśsen, die sich klass. aus dem Strahlungsdruck 
errechnet. Die erste wellenmechan. Behandlung hatte dafiir 9/5 ergeben. Vff. fiihren 
eine neue Berechnung durch, die Vernachlassigungen der friiheren Rechnung ver- 
meidet; wesentlich ist dabei die Zerlegung der Eigenfunktionen des Kontinuums in 
zwei Teilfunktionen. Die Rechnung ist nur fur Elektronengeschwindigkeiten giiltig, 
die klein gegen die Lichtgeschwindigkeit sind. Die gesuehte Verschiebung ergibt sich 
gleich 2. (Ann. Physik [5] 4. 409—32. 24/2. 1930.) E is e n s c h i t z .

G. Schur, Zur Richtungsverteilung der Photoelektronen der L-Schałe. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die raumliehe Intensitatsverteilung der Lichtelektronen wird nach der gleichen 
Methode wie bei I i  fur Elektronen der -L-Schale berechnet. Die Endforinel enthalt 
den Anteil der L n- u. £ nl-Elektronen. Der winkelabhiingige Teil tr itt bei wachsender 
Freąuenz gegen den isotropen zuriick. Es besteht qualitative tlbereinstimmung mit 
der Erfahrung. Die Gcsamtemission steht in Zusammenhang mit den Besetzungs- 
dichten der einzelnen Schalcn. (Ann. Physik [5] 4. 433— 42. 24/2. 1930.) E itz.

H. Bethe, U ber die nichtstationiire Behandlung des Photoeffekts. (Vgl. vorst. Reff.) 
Bei der Behandlung des Photoeffekts nach der stationaren Methode der Wellen-
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mechanik bloibfc eine gewisse Willkiir; man erhalt dabei eine nur auslaufende u. keine 
cinlaufende Elektronenwelle. Nach der DiRA Cschen nichtstationaren Methode ist diese 
Willkiir ausgeschlossen. Nach dieser sollteri auch die einlaufcnden Wellen auftreten. 
Vf. weist nach, daB sie sich  durch Interferenz yęrnichten. (A nn Physik [5] 4. 443 
bis 449. 24/2. i930.) E is e n s c h i t z .

B. B. Ray, U ber den Ursprung der Funkenlinien im Rontgenspektrum. Vf. kritisiert 
die fruheren Erkliirungen der sog. Funkenlinien im Róntgenspektrum u. versueht 
eine neue Erklarung auf Grund der allgemeinen HuNDsehen Systematik der opt. 
Spektren zu geben. Ais Beispiel wird der Fali einer gleiehzeitigen Ionisation in der 
A-Schale (1 s-Elektronen) u. in der i-Schale (2 s-Elektronengruppe), u. nachfolgende 
Ausfiillung der if-Liicke durch ein Elektron aus der 2 p- Gruppc behandelt. Statt der 
beiden Linien K  ax u. K  a2 muB man jetzt eine kompliziertere Liniengruppe er war ten. 
Vor der Emission hat man die Elektronenanordnung 1 s 2 s 2 pe, die die 2 Terme 
3S  u. 1<S ergeben kann; nach der Emission die Anordnung 1 s2 2 s 2 p s, der die 4 Terme
3-P0, i, 2 11 ■ lP\ entsprechen konnen. Zwischen diesen Termen sind 6 Kombinationen 
erlaubt, es sind also 6 Linien zu erwarten. Das Experiment zeigt beim Na, Mg, Al 
u. Si 5 Linien, offenbar infolge des Zusammenfallens der beiden Linien 3P 2, 3P1 — y  3S. 
Yon den beiden Wellenzahldifferenzen, die in jeder /f-Funkenliniengruppe auftreten, 
schreibt Vf. den kleineren (v/R  =  0,22 bis 0,26 beim Na-Al) der Termaufspaltung 
3S — 1S des Anfangstermes, die gróBere {v/R =  0,76 bis 1,25 beim Na-Si) der Auf” 
spaltung 3P  — 1P  zu, da die erste Aufspaltung auf der Wecliselwrkg. von 2 Elektronen 
mit verschiedenen Hauptąuantenzahlen (1 s 2 s) beruht, die zweite dagegen auf der 
Wechsehvrkg. der Elektronen 2 s 2 p5, mit gleicher Hauptąuantenzahl. Die erste Auf
spaltung wachst proportional der Ordnungszalil z, die zweite der effektiven Kern- 
ladungszahl z — 2. (Philos. Magazine [7] 8 . 772—78. Nov. 1929. Calcutta, Univ., 
Coli. of Scie.) E. R ab in o w itsch .

Bergen Davis, Grenze des Auflosungsvermogens eines Krystallgitters. Esperimentell 
wird die Grenze des Auflósungsverftiógens von Krystallen mittels der Methode paralleler 
Krystalle im Doppelspektrometer bestimmt. An den von D a v is  u . P u r k s  (vgl. C. 1 9 2 8 .
I. 2695) verwendetcn Co/cirtcrystallen ist eine „Toleranz" des Glanzwinkels von 6 Sek.
in erster Ordnung gefunden worden. Mit solchen Krystallen ist z. B. die Auflósung 
der Mo-Ii ar Linie unmóglich. Bei Steinsalz ist die ,,Toleranz“ 600 Sek.; ihre Messung 
muB jeder Feinstrukturunters. vorangehen. (Physical Rev. [2] 35 . 209—10. 15/1. 
1930. Columbia Univ., Dep. of Physics.) E is e n s c h it z .

E. C. G. Stueckelberg und Philip M. Morse, Wiedervereinigung von Elektronen 
und a-Teilchen. Vff. berechnen die ąuantenmechan. Rekombinationswahrscheinlich- 
keit von Elektron u. H + oder He++ zu H oder He+. Dor Endzustand wird durch die 
bekannten Eigenfunktionen, der Anfangszustand nach dem Vorgang von M o t t  
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 1 8  [1928]. 542) beschrieben. Die Endformel 
fur unangeregte Atome ist mit der Erfahrung in Einklang. Die entsprechenden Aus- 
driicke fur angeregte Zustande sind ebenfalls Funktionen der Elektronengeschwindig- 
keit ohne Maximum. Die beobachteten Maxima miissen daher von Prozessen her- 
riiliren, die mekr ais ein Elektron u. einen Kern betreffen. Vff. versuchen, derartige 
Vorgange durchzurechnen, erhalten aber kein fur einen Vergleich mit dem Experiment 
verwendbares Ergebnis. (Physical Rev. [2] 35 . 116—17. 1/1. 1930. Princeton [N. J.], 
Palmer Physical Labor.) _ E i s e n s c h i t z .

Arthur H. Bames, Das Einfangen von Elektronen durch a.-Teilchen. (Vgl. C. 1929.
II. 2530. 1 9 3 0 . I. 796.) Ein a-Strahl wird in eine Elektronenrohre eingefiihrt. Die 
a-Teilehen werden magnet, abgelenkt u. durch Scintillationen gezahlt. Diejenigen 
a-Teilchen, die sich durch Einfangen eines Elektrons neutralisiert haben, machen sich 
durch Ausfall von Scintillationen bemerkbar. AuBer dieser, fur dio fruheren Verss. 
verwendeten Apparatur wird eine neue Anordnung beschrieben, welche (aufier anderen 
Verbesserungen) auch die einfach geladenen u. neutralen Atome direkt zu zahlen er- 
moglicht. Es ergibt sich, daB die Elektronen eingefangen werden, wenn ihre Relatiy- 
gesehwindigkeit gegen das a-Teilchen den Wert 0 oder eine diskrete Reihe endlicher 
Werte hat. Bei einer anderen Reihe Relativgeschwindigkeiten werden 2 Elektronen 
eingefangen; bei der Relatiygeschwindigkeit 0 werden auch 2 Elektronen eingefangen, 
bei hoher Elektronendichte haufiger. Die relativen kinet. Energien der Elektronen 
entsprechen den Niveaus von Ile ' bzw. Ortho- u. Paru-He. Vf. yermutet, daB der 
sonst unbekannte Grundzustand von Orlho-He gebildet wird. Beim Einfangen von 
Elektronen mit yon O yersch iedener R e la tiy g esch w in d ig k e it wird die doppelte Energie
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des Endzustandes ausgestrahlt. Es ist nocli nicht bekannt-, ob sie in  1 oder 2 Quanten 
emittiert wird. Die durchdringende Wrkg. der einfacli geladenen oder neutralen 
Tcilchen ist geringer ais die des Kernes. — Bei einer Elektronendichte von 107 Elek- 
tronen/cem wurde dio Zeit, in der Elektronen u. a-Teilchen zusammen waren, auf
3 . 10-i° sec herabgesetzt, ołrno dafi die Rckombinationshaufigkeit verringert wurde. 
(Physical Rev. [2] 35. 217—28. 1/2. 1930. Phys. Lab. Columbia Univ.) E i s e n s c h i t z .

S. Goudsmit und R. F. Bacher, Aufspaltungen in der Hyperfeinsiruktur. Quanten- 
mechan. Betraohtungen iiber die IĆopplung des Elektronendialls s eines Elektrons 
mit l =  0 (.s-Elektron) mit dem Kernmoment i  u. der durch diese Kopplung bewirkten 
Hyperfeinaufspaltung der s-Terme. Die Zusatzenergie ist in diesem Fali proportional
i s cos (i s ). Die Rechnungen werden an don empir. Daten beim Tl, Cd u. La gepriift. 
Im komplizierteren Falle von Elektronen mit l 4 = 0 wird die Kopplungsenergie pro
portional i j  cos (i j). (Physical Rev. [2] 34. 1501—06. 15/12. 1929. Univ. of 
Michigan.) E. R a b in o w i t s c h .

R. J. Clark und W. H. Watson, Ein Versuch, ein dektrisches Moment lei Lichi- 
quanten zu enldecken. Wenn das Liehtąuant ein elektr. Moment besitzt, dann sollte 
sich unter dem EinfluB eines elektr. Feldes seine Energie u. damit die Wellenlange des 
Lichtes andern. Verss., einen solchen EinfluB eines Feldes von 8-104V/cm auf die 
blauen u. gelben Hg-Linien nachzuweisen, blieben erfolglos. Das elektr. Moment eines 
Lichtąuants dieser GróBc ist kleiner ais etwa 10~10 elektrostat. Einheiten. (Proceed. 
Cambridge philos. Soc. 26. 117—21. Jan. 1930. Edinburgh.) L o r e n z .

E. L. Hiłl, tlber den Zeemaneffekt in Dublettbandenspektren. Vf. behandelt das 
Problem eines zweiatomigen Molekuls mit einem Elektronendrall S  =  1/„ (also mit 
Dublett-Termstruktur) in einem Magnetfeld mit den Methoden der ąuantenmechan. 
Stórungsrechnung u. leitet Gleichungen fiir die Aufspaltung im schwachen Felde u. 
fur die PA SCH EN-BA CK-Um wandlung ab. (Physical R ev . [2] 34. 1507—16. 15/12.
1929. Harvard Univ., Jefferson Phys. Lab.) E. R a b in o w it s c h .

G. M. Almy und F. H. Crawford, Zeemaneffekt in den MgH-Banden. Vff. machen 
Aufnahmen der iZEEM A N -A ufspaltung der Bandenlinien an der Bandę 5211 A des 
MgH (211 ■— ->- 2X), bei 7 Feldstarken zwisehen 5000 u . 28 000 GauB. Die aus den 
Beobachtungen abgeleiteten Term-Aufspaltungsbilder erweisen sich in guter t)ber- 
einstimmung mit den theoret. Ableitungen von H i l l  (s . vorst. Ref.). (Physical Rev.
[2] 34. 1517—29. 15/12. 1929. Harvard Univ., Jefferson Phys. Lab.) E. R a b .

D. D. Child, Lichtabsorption in natriumhaltigen Flamtmn. Vf. verifiziert durch 
Yerss. an in einer Reihe aufgestellten j\7o-FJammen das Wurzelgesetz der Abhangig- 
keit der Emission yon der Schichtdicke u. den Obergang zur linearen Beziehung bei 
kleinen Ara-Gehalten. (Physical Rev. [2] 35. 294. 1/2. 1930. Vortrag auf d. Tag. d. 
Amer. Physik. Ges. 30.—31/12. 1929. Colgate Univ.) E is e n s c h i t z .

H. C. Urey und John R. Bates, Kontinuierlićhe Spektren von halogenhaltigen
Flammen. Ausfuhrlichere Mitt. iiber den C. 1930. I. 1589 ref. Vortrag. (Physical
Rev. [2] 34. 1541—48. 15/12. 1929. Columbia Univ. u. Princeton Univ.) E. R a b .

Charles E. St. John, Vber das einheitliche Verhalteń von Multipleits. Unter 
Heranziehung der neuen genauen Messungen der Wellenlangen von Fe-Linien im 
Vakuumbogen (die von B u r n s  u . W a l t e r s  ausgefuhrt wurden) vergleicht Yf. die 
Rotverschiebung der verschiedenen Fe-Linien im Sonnenspektrum u. findet, daB diese 
nicht, wie friiher vermutet, durch die Intensitat, sondern durch die Multiplettzugehorig- 
keit bestimmt wird; schwache u. starkę Linien zeigen gleiche Versehiebung, wenn sie 
zu demselben Multiplett gehoren. Ferner wird gezeigt, daB alle Linien eines Multi- 
pletts in der gleichen Hóhenschicht der Sonnenatmosphiire absorbiert werden. (Astro- 
physical Journ. 70. 312—18. Dez. 1929. Mount Wilson, Obs.) E . R a b in o w it s c h .

Charles E. St. John, Anregungsspannungen in Sonnenphanomenen. Yf. bespricht 
den Zusammenhang zwisehen der Ausgangsspannung der verschiedenen Fe-Multi- 
pletts u. der Hóhe uber der Sonnenphotosphare, in der dieses Multiplett absorbiert 
wird. Er findet, daB die Multipletts m it hoherer Anregungsenergie des unteren Zu- 
standes tiefer absorbiert werden, ais solche mit geringer Anregungsenergie, offenbar 
weil die Starkę der elektr. Felder in der Niihe der Photosphare gróBer ist. Intersystemare 
Kombinationslinien werden in relativ tiefen Schichten absorbiert, wahrscheinlich 
infolge der geringeren Ubergangswahrscheinliehkeit, u. der dadurch erforderlichen 
hsheren Konz. der absorbierenden Atome. (Astrophysical Journ. 70. 319—30. Dez.
1929. Mount Wilson, Obs.) E. RABINOWITSCH.
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M. Minnaert und C. Slob, Selbstabsorption in den Sonnenprolubcranzen. Best. 
der Intensitat der H a- u. der He-5876-Linie in Sonnenprotuberanzen. Das Verhaltnis 
der Intensitaten II a/He nimmt mit zunehmender He-Intensitat ab.. Die Intensitat 
der H a  ist durch Selbstabsorption merklich beeinfluBt. (Koninkl. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proceedings 33 . 65—71. 1930. Utrecht, Univ. Physikal. Inst.) L o r e n z .

L. A. Sommer, Zur Deutung des Absorplionsspektrums der Sonnenatmospliare. 
Vf. findet in den Tabellen der FRAUNHOFERsehen Linien Linien auf, die den Uber- 
gangen zwischen den Grundtermen u. den tiefen metastabilen Termen in den neutralen 
Atomen O u . N  entsprechen. Von den verbotenen N-Linien erscheinen folcende drei: 

' 5206,207 =  •£./, — >- *S \ ..
5207,627 =  *E«/, — >- *S ( (ber< 5206>3)
3470,142 =  2Pi/, -—-y iS  1 ,, o l„n o ,
3470,245 =  2P*i, — ->- * S } (ber- 3470>2)

10 407 (diffus) =  2P3/„ »/a — > *£>/„ */, (ber. 10 407,3)
Aus dem O-Spektrum tr itt  die sog. Nordlichtlinie:

5577,344 =  i S — y 'D  (5577,350 im Nachthimmel) 
auf. Die Identifizierung der Linien wird durch ihr Intensitatsverhaltnis u. durch die 
GroBe der Aufspaltungen in den Dubletts 5206/7 u. 3470 bekraftigt; die somit zum 
ersten Mai bestimmten Termaufspaltungen der metastabilen N-Terme betragen:

2P S/, — 2Py, =  —0,81 cm-1 
27>/, — 27>*/, =  —5,24 cm-1 

Die Absorptionsschicht in der Sonnenatmosphare muB also normale u. metastabile 
N- u. O-Atome enthalten. (Ztsehr. Physik 58. 573—76. 9/11. 1929. Pasadena, Mount 
Wilson Obs.) v E. R a b i n o w i t s c h .

R. K. Asundi, Suche nach neuen Banden im lcurzweUigen ullraroten Spektrum 
des CN, N 2+ und BcF. Vf. sucht im nahen Ultrarot nach neuen Banden, die man 
auf Grund der Thermschemata der isoelektronigen Moll. CN, N,+ u. BeF erwarten 
konnte: die Interkombination 2Z ' — >- 277 im CN, wo die Systeme 2Z ' — >- 2Z  (ultra- 
yiolett) u. 277 — y  2Z  (rot) bekannt sind, sowie analoge Ubergiinge im N2+ u. BeF, 
bei denen bis ietzt nur je ein System 2Z ' — y  2Z  (beim N2+) bzw. 27T — y  2Z  (beim 
BeF) bekannt ist. Die Yerss. yerliefen beim CN u. N2+ negativ; ais Nebenergebnis wird 
die Neuausmessung des roten CN-Bandensystems mitgeteilt; die Kantengleichung 
lautet: v =  10938 +  (1782 n' —  13,5 m2) — (2055 n" —  13,28 »"2). Die vorher mit
O — y  O bezeichnete Bandę ist mindestens 2 — y  O; zwei neue langwelligere Banden 
rangieren sich ais 1 — y  O u. O — y  O vor ihr.

Im BeF wurden Banden im nahen Ultrarot gefunden, die aber wegen der unzu- 
reichenden Dispersion noch nicht ausgemessen werden konnten. Vf. sueht nach einer 
theoret. Erklarung fiir die Abwesenheit der gesuchten CN- u. N„+-Banden. (Wahrend 
bei den isoelektronigen Moll. BO u. CO+ analoge Banden gut bekannt sind.) Er setzt 
diesen Unterschied in Verb. mit der Tatsache, daB nur beim BO u. CO+ die 3 Terme 
2Z , 2I I  u. 2Z ' aus den Grundzustiinden der freien Atome entstehen kónnen. Die 3 Mole- 
kularterme 2Z, 2TI u. 2Z ' deutet er in folgender Weise:

BO, CO+ N,+, CN
2 z ................................ 2Z S  2ZP

................................................. 2j j p  2u d
3 j?  .............................................3 £P  2 £S

u. nimmt an, daB der Ubergang 2TP> 2Z S  (A l — 2) strenger verboten ist, ais der 
Ubergang 2Z P 2IIP (A l =  O). (Indian Journ. Physics 4. 367—84. 31/1. 1930. 
London, Kings Coli.) . E. R a b i n o w i t s c h .

D. B. Deodhar und S. K. Dutt, Uber die Untersuchung de$ Sauerstoffspektrums 
unler verschiedenen Anregungsbedingungen. Vff. vergleichen das Sauerstoffspektrum 
in einer gewóknlichen GeiBlerróhre u. in einer speziell konstruierten Niederspannungs- 
Glulikathodenrohre (0,2—0,3 mm 0 2). Die beiden Spektren zeigen stark verschiedene 
Intensitatsverhaltnisse. Ein neuer Bandenkopf tritt bei 4500 A auf, der von fruheren 
Beobachtern des 0„-Spektrums nicht envahnt worden ist. (Philos. Magazine [7] 8. 
617—25. Nov. 1929. Lucknow, Phys. Dep.) E. R a b in o w it s c h .

P. Swings, Uber die Struktur der Besonanzgruppen im Schwefelspeklrum. (Vgl.
C. 1 9 3 0 . I. 1096.) 1. Vf. beschreibt das System von Liniendubletts, das durch die 
Linien 3132, 3126, 2968 u. 3650 bzw. 3655 A des Hg-Spektrums im £2-Dampf angeregt 
wird. Aufnahmen mit hoher Dispersion zeigen, daB die Linien einfacli sind; es handelt 
sich demnach um wahre Rotationsdubletts (A m — -f-1'u. A m =  —1), die von einem
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bcstimmten Rotationszustand des angeregten Molekiils ausgehen. Der von H e n r i  
u. T e w e s  ( T e w e s ,  Diss. Ziirich 1927) angegebene Wert des Tragheitsmoments des S2 
erlaubt die Berechnung der Absolutwerte von m im oberen Zustand; sie ergeben sich 
zu m — 2 u. 4. fiir die verschicdenen anrcgenden Linien. 2. Die Unters. versehiedener 
Resonanzgruppen unter hoher Dispersion ergab, daB diese Gruppen auBer den bei 
schwaeher Dispersion sichtbaren starken Komponenten yiclfaeh noch zahlreiche 
schwaehe Begleiter enthalten; z. B. enthalt ein durch 3132 A angeregte ,, Quintctt“ 
auBer 5 starken noch 26 schwache Linien. 3. Anderung des Druckes u. der Temp. 
bewirkt nicht nur Veranderung der relativen Intensitat der verschiedenen Gruppen, 
sondern auch die der Komponenten innerhalb einer Gruppe. (Buli. Int. Acad. Polon. 
Sciences Lettres Serie A 1 9 2 9 . 616—20. Dez. Warschau, IJniv., Inst.f. Experimental- 
physik.) E. RABINOWITSCH.

H alina Griinbaum. Neue Resonanzserien in Selen. In  Fortsetzung fruherer 
Arbeiten iiber die Resonanzfluorescenz des Se2-Dampfs (s. zuletzt S c h m id t , C. 1 9 2 9 .
I. 1895) regt die Vf. diesen Dampf mit den Linien 4811, 4680 A (Zn-Funken) u. 4678, 
4663 u. 4413 A (Cd-Funken) an. Die dabei beobachtete Fluorescenz erweist sich aber 
ais zu schwach zur photograph. Aufnahme. Eine intensiyere Fluorescenz ergeben die 
Linien 3934 u. 3969 A eines Ca-Funkens. Die Fluorescenz erscheint bei 350° u. wird 
bei 600° am starksten; der Se-Dampfdruck entspricht in den Verss. der Sattigung 
bei 320°. Die erhaltenen Resonanzserien lassen sich in Anlehnung an die von R o s e n  
(C. 1 9 2 7 . II. 782) gegebene Formel durch die Gleichung v =  A  — 397,5 n — 1,32 n2 
darstellcn, mit A =  28 517 fiir die Anregung mit 3934 A, u. A  =  28 292 fur 3969 A. 
Die Ergebnisse erlauben eine Erweiterung des bekannten Schwingungstermschemas 
des Se2-Molekuls. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A 1 9 2 9 . 611—15. 
Dez. Warschau, Univ., Inst. f. Experimentalphysik.) E. R a b i n o w i t s c h .

T. L. de Bruin, Das Moment des Bromlcerns. Aus dem Abstand der Hyperfein- 
strukturlinien des Br ergibt sich das Kernmoment zu 3/2. (Naturę 1 2 5 . 414. Natur- 
wiss. 1 8 . 265. 15/3. 1930. Amsterdam, Univ., L ab . ,,Phvsica“ .) L o r e n z .

R. Selnnid, U ber die Intensilatsrerhdltnisse der NO-Banden. In  einer fruheren 
Arbeit wurde versucht, aus der Intensitatsverteilung innerhalb einer Bandę bzw. 
eines Zweiges die Temp. von Lichtąuellen zu bestimmen, die die NO-y-Bandę emittieren 
(ygl. C. 1 9 2 9 . II. 1774). In  neuen Messungen wird jetzt nicht nur die maximale Inten
sitat in jedem Zweige, sondern die ganze Intensitatsverteilung bestimmt. Dabei ergibt 
sich, daB die friiher angewendete HiLL-VAN VLECKsche Theorie die Beobachtungen 
nicht genau wiedergibt. Ferner wurden die relativen Intensitaten der /3r , yr , (5j-Banden- 
kopfe gemessen. (Ztschr. Physik 59 . 850—56. 29/1. 1930. Budapest, Inst. f. Experi- 
mentalphysik der Techn. Hochsch.) E i s e n s c h i t z .

Jane M. Dewey, Inlensitdtsmaxima in dem kontinuierlichen Heliumspektrum. 
In  einer friihoren Arbeit (C. 1 9 2 8 . II. 1183) haben R o b e r t s o n  u . D e w e y  die-Aus- 
dehnung des Atom-Grenzkontinuums iiber die Seriengrenze ais einen Starkeffekt der 
Ionenfelder behandelt u. eine Formel fur die durch diesen Effekt bedingte Rotver- 
schicbung des Kontinuums aufgestellt. Die Ableitung geschah auf klass. Grundlage, 
was aber nach Ansicht des Vf. fiir die hochangeregten Zustande zu annahernd riehtigen 
Ergebnissen fiihren muB. Vf. untersucht jetzt die Verschiebung des Maximums im 
Grenzkontinuum des He bei der Anderung der Elektronenkonz. im Bogen, um fest- 
zustellen, ob diese Yerschiebung durch die abgeleitete Formel gut wiederzugeben ist. 
Die beobachtete Verschiebung ist stets um etwa 70% groBer ais die berechnete. Vf. 
weist zum SchluB auf die experimentellen u. theoret. Grtinde hin, die diese Discrepanz 
erklaren konnten. Die experimentelle Fehlerquelle liegt in der Beeinflussung der Elek- 
tronenkonz. durch die Sondenelektrode. (Physical Rev. [2] 3 5 . 155—57. 15/1. 1930. 
Rochester, Univ., Eastman Lab.) E. R a b in o w i t s c h .

Robert S- Mulliken und George S. Monk, Feinstruktur und Zeemaneffekte in 
Heliumbandenlinien. Vff. besprechen zuerst theoret. Erwartungen bzgl. der Triplett- 
struktur der ortho-He-Banden. Sie teilen dann die Ergebnisse einer experimentellen 
Unters. mit, die unter Mitwirkung von Pinney ausgefiihrt wurde: die Banden 6400, 
5733, 4546, 4650, 4670 A u. a. He,-Banden wurdenin der 2. u. 3. Ordnung eines 21 FuB- 
Konkavgitters aufgenommen; die ersten 3, zu dem Term 2 -pn-3I I  fiihrenden Banden 
zeigtea Feinstruktur, wahrend die nach fiihrenden Banden 4650/70 A keine Auf- 
spaltung a,ufwiesen. Die Triplettaufspaltimgen aller Terme, auBer 2 p7i-3II, scheinen 
a.lso fiir die Beobachtung zu klein zu sein. Die Aufspaltung des 3i7-Terms ist aueh 
nur partiell erkennbar; (meist”nur 2 s ta tt 3 Termkomponenten trennbar); sie ist von
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verschiedenem Typus fiir „gerade“ u. „ungerade“ Rotationszustande. Die Aufnahmen 
des ZEEM A N-Effekts der Bandę 6400 A (v2  — ->- 3I7) zeigen schon bei maBiger Feld- 
starke den normalen Effekt einer — >- 1II-Bandę; die Triplettaufspaltung ver-
schwindet also schon bei kleinem auBeren Feld infolge einer PASCHEN-BACK-Um- 
wandlung. (Physical Rev. [2] 34. 1530—40. 15/12. 1929. Chicago, Univ., Ryerson 
Phys. Lab.) ^ E. R a b in o w it s c h .

Nils Ryde, Uber Serien von Kombinationslinien im Neonspektrum. Unters. u b e r  
das Ne-Spektrum im elektr. Feld, nach der STARKschen u. der Lo S uitD O schen  Methode. 
Es wird mit relativ kleinen Feldstiirken (<  53 kV/cm) gearbeitet, um noch die in 
starken Feldern verschwindenden Linien zu erhalten. Zwischen 5800 u. 4250 A werden 
100 vcrbotene Linien gefunden. Von einigen p-nf-, p-ng- usw. Linien wird die Frcąuenz 
ais Funktion der Feldstarke aufgenommen u. auf yerschwindende Feldstiirke extra- 
poliert. Daraus werden die sonst schwer zuganglichen B e r g m a n n - u. tlber-B E R G - 
MANN-Terme gewonnen. D ie  erste Linie einer Serie ist immer violettverschoben, bei 
hoheren n findet Rotverschiebung statt. F iir  cinige p-łip-Kombinationen wird ein 
quadrat. Feldeffekt nachgewiesen. (Ztschr. Physik 59. 836—46. 29/1. 1930. Lund, 
Fysika institutionen.) E i s e n s c h it z .

Daniel Buchanan, Die Pendelbalm im normalen Wasserstoffmolekuł. Eine rein- 
klass. mathemat. Behandlung des „Pendelmodells“ des H2-Molekuls (2 Elektronen 
schwingen hin u. her auf einer Geraden, die die Kernachse senkrecht in der Mitte 
zwischen den beiden Kernen schneidet.) (Trans. R o y . Soc. Canada [3] 23. Sect. III. 
125—31. Jan. 1930. Vancouver, Univ. of Brit. Columbia.) E. R a b in o w it s c h .

D. Chalonge und Ny TsiZe, Kontinuierliches Spektrum des W asserstoffs an den 
Grenzen der Balmcr- und der Pasclienserie. Zweite Unters. uber das kontinuierliche 
Wasserstoffspektrum in hochkondensierter Entladung. (Erste Unters. s. C. 1929. II. 
3211.) Vff. beobacliten, daB unter konstanten Entladungsbcdingungen das atomare 
Spektrum um so reiner von H2-Linien erschcint, je hoher der Druck ist. Sie unter- 
suchen daher jetzt das Kontinuum bei p  =  20 mm (statt p =  3 mm, wie friiher). 
Sie finden ein Kontinuum, das sich mit etwa gleichmafiiger Intensitat von 2600 bis 
3800 A ausdehnt, iiber die Grenze der Balmerserie iibcrgreift u. dann abfallt; nur 
6—7 erste Linien der Balmerserie sind zu sehen. Das Kontinuum fallt bei 4000 A 
nicht auf Nuli ab; vielmehr bleibt im ganzen Gebiet 4000—9000 A ein ziemlich starker 
kontinuierlicher Untergrund bestehen; Vff. deuten dieses Kontinuum, ais das Grenz- 
kontinuum der ultraroten PaSC H EN -Serie. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 425 
bis 427. 17/2. 1930.) E. R a b i n o w i t s c h .

D. B. Deodhar, Neue Banden im zweiten Wasserstoffspektrum. Teil II. Vf. setzt 
die in einer friiheren Arbeit (C. 1929. I. 1418) begonnene Analyse des H2-Viellinien- 
spektrums fort. In  Ergiinzung zu der im Teil I  beschriebenen Bandengruppe in Gelb 
findet er eine ahnliche Gruppe von 7 Banden im Blau. Alle 7 Banden bestehen aus je 
3 Zweigen (P-, Q- u. R-Zweig), mit hóchstens 5 Linien in jedem Zweig. Fiir das Trag- 
heitsmoment des Molekiils im Anfangszustand der Emission berechnet Vf. Werte von 
9,41 bis 5,07-lO-41, fur das Tragheitsmoment im Endzustand — von 7,60 bis 4,76- 
10-41. (Philos. Magazine [7] 9. 37—49. Jan. 1930. Lucknow, Univ., Indien, Phys. 
Dep.) . E. R a b in o w it s c h .

K. Wurm, Ober die Bołationsstruklur der blaugrunen Lithiumbanden. (Vgl. 
C. 1930. I. 1097.) Aufnahmen der vom Vf. friiher (C. 1929. I. 1418) beschriebenen 
Li2-Absorptionsbanden im Blaugriin mit gróBerer Dispersion (0,7 A/mm, grofies Pian- 
gitter) haben nunmehr auch die Analyse der Rotationsstruktur von 2 Banden (4900 A,
0 — y  0; u. 4838 A, 1 — >  0) ermoglicht. Es wurden folgende Molekiilkonstanten 
ermittelt:

B0 D0-W- co0 "o* JV  1040 ra
ln  (oberer T e r m ) ................  0,5532 —0,9407 267,5 3,2 50,02 2,95
1E  (G ru n d te rm )....................  0,6694 —0,9865 347,5 2,2 41,36 2,68
(B  u. D =  Konstanten der Rotationstermgleichung; co0 =  Freąuenz der unendlich 
kleinen Schwingungen; x  =  Anharmonizitatsfaktor; Y  — Tragheitsmoment; r =  Kern- 
abstand; alle Konstanten fiir den schwingungslosen Zustand berechnet.) Der Elek- 
tronensprung ł/ 7 — XS  betragt 20395,26 cm-1. Die Nullstellen der Banden sind ca.
0,7 A von den Kanten entfemt. (Ztschr. Physik 58. 562—69. 9/11. 1929. Potsdam 
Lab. der Einsteinstiftung.) E. R a b in o w i t s c h .

F. A. Jenkins, Feinstruktur der Berylliumfluoridbanden. Ausfiihrliche Wieder- 
gabe der C. 1930.1 .1591 (nach einem Yortrag) referierten Arbeit. Die Analyse erstreckt
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sieli auf die 3 Banden 0 — y  0, 1 — y  0 u. 0 — y  1 des Systems 2 TI — >- (2900
bis 3000 A); es werden bis 50 Linien in jodem Zweig ausgemessen. Die beobacliteten 
Termdifferenzen entspreelien den Bereehnungen yon H i l l  u . VAN V l e c k  (C. 1 9 2 8 .
II. 1743) fiir den Fali des tJbergangs vom Kopplungsfail a zu b. Folgende Ti rm- 
konstanten werden bereehnet: 2TI (Grundzustand); Elektronenaufspaltung A E " — 
22,1 cm-1 ; Rotationskonstante B "  =  1,41 046 bis 1,41 083; Tragheitsmoment J "  =  
18,59-10-10; Kernabstand r0" =  1,357 A. 2i ; :  B' =  1,47 928; J ' =  19,50-10”40; 
r0' =  1,390 A. (Physical Rev. [2] 35 . 315—35. 15/2. 1930. Univ. of California, Dep. 
of Phys.) E. R a b i n o w it s c h .

William F. Meggers und Henry Norris Russell, Analyse des Bogen- undFunken- 
spektrums von Yltrium (F  I  und Y  II). Vff. analysieren unter Beriicksichtigung aller 
Angaben die Spektren yon Y I  u. Y II . Die Termzuordnung ist der des Sc ahnlich. 
Ais Ionisierungsspannungen ergeben sich fiir Y 6,5 V, fiir Y+ 12,3 V, u. fiir Y++ 
20,6 Volt. (Chem. News 140. 56. 24/1. 1930.) L o r e n z .

H. E. White und R. Ritschl, Hyperfeinstruktur in den Spektren des neutralen 
Mangans. Vff. beobachten die Hyperfeinstruktur yon Mn-Linien mit Hilfe einer 
S cH ijL E R -L am pe bei der Temp. der fl. Luft; ais Spektralapp. dient ein Prismenspektro- 
graph mit einem FA B R Y -PĆ R O T-Etalon. — (Auflosungsverm6gen bei 4000 A gleich 
ca. 106.) Die Strukturen sind ahnlich den beim P r  boobachteten (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 2055), 
sind aber 5—10 mai enger. Sie bestehen aus 2—6 Komponenten u. sind bisweilen 
nach Rot, bisweilen nach Violett abschattiert. Die Anzahl der Termkomponenten 
fuhrt zu der Annahme eines K e rn m o m e n ts  i  =  2%. Die Gesamtaufspaltung 0,348 cm-1 
des Terms 3 d6 4 s ■ schreiben Vff. dem einen eintauehenden s-Elektron zu; der 
Beitrag d es 4 p-Elektrons zur Aufspaltung (z. B. im 3 d5 4 s 4 p -8P) ist viel kleiner 
(ca. 0,07 cm-1), der der 3 cZ-Elektronen ist yerschwindend klein.

Die Aufspaltungen der Terme 8Z>4V„ 31/., 21/, sind proportional cos si, wie yoraus- 
gesagt (s. W h i t e ,  C. 1 9 3 0 . I .  635). Das Verhaltnis der Multiplettaufspaltung zu der 
Hyperfeinaufspaltung ist ca. 20000: 1, also von der GroBenordnung des Verhaltnisses 
der M. des Mn-Kerns zu der M. der 5 Valenzelektronen. Wenn man die Hyperfein
aufspaltung auf den EinfluB der Kem - E l e k t r o n e n  zuruckfiihrt, muB man also 
die Annahme machen, daB diese Elektronen in ihrer Bewegung mit der ganzen Kern- 
masse behaftet sind. (Physical R ey . [2] 35 . 208. 15/1. 1930. Berlin-Charlottenburg, 
Phys.-Techn. Reichsanstalt.) E. RABINOWITSCH.

Castle W. Foard, Energieverluste der Elektronen in Quecksilberdampf. Elektronen 
yon 60 V werden in Hg-Dampf gestrahlt. Energieabgaben werden bei 4,9, 5,4, 6,7, 
7,7, 8,8, 9,8 V gefunden; sie entsprechen den tjbergangen 1 5  bis zu 4 P. Andere 
Energiestufen ais nach der photoelektr. Methode werden nicht gefunden. Oberhalb 
10,4 Y der Ionisationsspannung kónnen die Elektronen jede Energiemenge abgeben. 
Bei 11,07 V findet ein bisher unbekannter Energieverlust statt, der yermutlieh einer 
Anregung beider Valenzelektronen zugeordnet ist. (Physical Rey. [2] 3 5 . 293—94. 
1/2. 1930. Vortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 30.—31/12. 1929. State Uniy. 
of Iowa.) E is e n s c h i t z .

Walker Bleakney, Wahrscheinliclikeiten und Icritische Spannungen fiir die Bildung 
von mehrfach geladenen Ionen im Hg-Dampf durch ElektronenstofS. Die Ionisierungs- 
funktionen der Elektronen yerschiedener Geschwindigkeiten wurden bis jetzt meist 
durch Messung des Gesamtionenstroms bestimmt, unter der Annahme, daB alle Ionen 
einfach geladen sind. Vf. benutzt dagegen eine App., die die Ionen einer magnet. Analyse 
unterwirft, u. bestimmt in dieser Weise die Ionisierungsfunktionen fiir jede Art von 
Ionen einzeln. Die App. wurde in einer friiheren Mitt. (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2534) be- 
schrieben. Es wird dio BIdg. yon Hg-Ionen im Hg-Dampf yon etwa 2-10"5 mm, mit 
Elektronen yon 0—400 Volt Geschwindigkeit untersueht. Die Ionen treten zuerst bei 
folgenden krit. Spannungen auf:

Hg+ Hg2+ Hgs+ Hg‘+ Hg6+
Krit. Spannung........................  10 30 =f 1 71 +  2 143 +  3 225 + 5
Die Ausbeute an Hg+-Ionen pro cm Elektronenweg erreicht ein Masimum bei 50 Volt, 
die an Hg2+ bei 115, an Hg3+ bei 210 u. an Hg1'1' bei 400 Volt. Der „wirksame Quer- 
schnitt‘‘ des Hg-Atoms gegeniiber einem Elektron fiir den Vorgang Hg — y  Hg+ ist 
im Masimum gleich ca. 60% des gaskinet. Hg-Atomquerschnitts. Der relative Anteil 
der Hg+-Ionen am Gesamtionenstrom fallt yon 100% (< 30  Volt) auf ca. 78% bei 
200 Volt u. bleibt bis 400 Volt fast unverandert; der Anteil der Hg2+-Ionen erreicht 
gleichzeitig ca. 14%, der Hg^+.Ionen 4,4%, der Hg‘+ l,3<>/0 u. der Hg5+ 0,8°/0. (Diese
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Wcrte beziehen sieli auf die relative Anzałil der Ionen; die Anteile der liochwertigen 
Ionen an der beforderten Strommenge sind entsprechend hoher.) (Physical Rey. [2] 35. 
139—48. 15./1. 1930. Uniy. of Minnesota, Phys. Lab.) E. R a b in o w it s c h .

M arcel Schein, Optische Messungen am Quecksilberatom. Ais empfindlichste 
Metliode zur Messung kleiner spektroskop. Wellenliingendifforenzen yerwendet Vf. 
die Absorption eines monochromat. Stralils in einem monochromat. absorbierenden 
Medium, wenn Licht- u. Absorptionsfrequenz kontinuicrlich gegeneinander Verstimmt 
werden. Die Durchfuhrung erfolgt mit der i/ff-Resonanzfluorescenz, die in /ij-Dampf 
absorbiert wird; die Verstimmung wird durch ein yariables magnet, oder elektr. Feld 
yollzogcn. Die Metliode ist auf verseliiedenerlci Probleme anwendbar. — 1. t)bcr die 
Hyperfeinstruktur u. den ZEEMAN-Effekt der Hg-Resonanzlinie wurde bereits re- 
feriert: C. 1 9 2 8 . I .  1747. —  2. Der STAEK-Effekt an der Hg-Resonanzlinie. Die 
starkste noch mit Sielierheit feststeUbare Aufspaltung betragt 7,65-10_6A. Mit 
dieser empfindlicben Anordnung ausgefiihrte Messungcn ergeben fiir die (ąuadrat.) 
STAEK-Yerscliiebung der a-Komponente den Wert 2,2 • 10“6 A bei 20 000 V/cm. — 
Im gekrcuzten u. im parallelcn elektr. u. magnet. Feld findet Vf., daB bei wachsendem 
Magnetfeld der STAEK-Effekt allmahlich abklingt. — 3. DoPPLEE-Effekt u. therm. 
Geschwindigkeit der Hg-Atome. Vf. yersucht, die einseitige DoppLEE-Verscliiebung 
der Hg-Resonanzstralilung in einem Hg-Atomstrahl zu messen, der unter yariablem 
Winkel den Lichtstrahl kreuzt u. daraus die Geschwindigkeit der Atome zu ermitteln. 
Die Verss. ergeben qualitativ den erwarteten Effekt. Quantitative Sehliisse kónnen 
noeh nicht gezogen werden. (Helv. phys. Acta 2 . Suppl. 1. 3—111. Ziirich, Phys. 
Inst. d. Univ.) E is e n s c h i t z .

A. G. Shenstone, Eine ungewólmliche Spektralserie. Messungen von S e l v y n  
(C. 1 9 2 9 . II. 2639) haben zur Kenntnis einer Reihe von Cu-Termen gefuhrt, die die 
Serie d10 n p ■ ~P, mit n =  4—8 bilden. Die Terme sind fiir n =  4 u. 7 n., fiir n =  5, 6, 8 
invertiert, mit s ta r k  schwankenden Aufspaltungen; die R Y D B E E G -K orrek turen  
schwanken ebenfalls unregelmaBig in weiten Grenzen zwischen —0,263 u. +0,063. 
Das Auftreten inyertierter Termo bei nur einem Yalenzelektron widerspricht der iibliehen 
Deutung des Zustandekommens solcher Terme; ein analoger, theoret. noch ungeklarter 
Pall liegt aber aueh bei den invertierten 2D- u. 2I’-Termen der Alkalimetalle yor. (Phy
sical Rey. [2] 34. 1623. 15/12. 1929. Princeton, Univ., Palmer Phjrs. Lab.) E. R a b .

Gustav Hoffmann, tjber Absorption der elekirisch angeregłen Dampfe von Cadmium, 
Zinlc und Thallium. Vf. untersuclit die Absorption der elektr. angeregten Dampfe 
von Gd, Zn, Tl. In  Cd wird die Absorption des sichtbaren Tripletts 2 SP  — 2 3(S1 
unter Zusatz yon N 2, Ar, i?e-Are-Gemisch, f i , untersucht. Mit / / 2 ^vird keine Absorption 
erhalten, sonst ist die Absorption sowohl der zu den metastabilen ais zum instabilen 
Zustand fiihrenden Ubergango betrachtlich u. yom Eiillgas abhangig. Beim Zn  ist 
die Absorption aller 3 Linien desselben Tripletts (in J/e-Are-Gemisch ais Eiillgas) gleich 
stark. An Tl wurdo in //e-ATe-Gemisch die Absorption der griinen 2 3P ‘lt — 2 3S'/.- 
Linie gemessen. (Ztschr. Physik 60. 457—63. Halle. 1930.) E i s e n s c h i t z .

Simon Freed und Frank H. Spedding, Vergleich des Reflexionsspeklrums von 
8mCls -6 H20 bei Zimmerlemperatur und bei der Temperatur der fliissigen Luft mit seinem 
Absorplionsspektrum bei tiefen Temperaturen. Das Reflexionsspektrum yon SmCl3- 
6 H20  hat den Habitus eines Absorptionsspektrums. Die im Absorptionsspektrum 
bei tiefer Temp. intensiyen u. bei Zimmertemp. schwachen Linien haben im Reflexions- 
spektrum bei Zimmertemp. gróBere Intensitiit ais bei tiefen Tempp. Die Linien haben 
Begleiter bei etwa 160 cm-1 gegen Rot. Bei Zimmertemp. treten diffuse Banden auf, 
die im Absorptionsspektrum fehlen. Bei tiefer Temp. lassen sie sich auflósen. Zugleich 
treten yiele neue Linien auf. Obwohl in den Aufnahmen das Absorptionsspektrum 
nicht streng ausgeschlossen ist, kann der unerwartete Temp.-EinfluB auf das Re- 
flexionsspektrum nicht durch Versuchsfehler erklart werden. (Physical Rev. [2] 35 
212—13. 15/1. 1930. Berkeley, Univ. of California, Chemistry Dep.) E i s e n s c h i t z .

Jean Savard, Uber das uUramolette Absorptionsspektrum des Anilindampfes. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 1261.) Beim Anilindampf lassen sieh die 185 Linien u. Banden des 
Spektralgebietes yon 2980—2632 A durch zwei Gleichungen darstsllen:

1. ® ■ =  34330 -f  (p' —  Po) 956 — 2 (p '— p0)- —  62 p0 +  (q' — q0) 291 — 44 q0;
2. v2 =  34821 +  (p' — pa) 951 — 62 p0 +  (?' — ?„) 291 — 44 q0.

Yon 2813 A an erscheinen einige besonders intensive Linien, diese bilden ein zweites 
Spektralgebiet, dem die Glcichung 3 entspricht:

v3 =  35630 +  (p' — Po) 951 — 62 p0 +  {q’ — q0) 155 — 44 q0.
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Im ganzen wturden 220 Banden bestimmt, die diesen Gleichungen entsprechen. Die 
Werte der charakterist. Konstantcn u. die Deformierbarkeit des Mol. unter Einw. 
der Strahlung entsprechen den fruher untersuchten Bzl.-Deriw., doch zeigt das Anilin- 
spektrum auch ganz spezif. Eigg. Durch Einfuhrung der NH2-Gruppe wird die opt. 
Aktmerungsenergie stark veringert. Die Abnahme der Aktivierungsenergie bei Ein- 
fiihrung verschiedener Substituenten in das Bzl.-Mol. ist in einer Tabelle dargestollt. 
Von 2813 A an tr itt  beim Anilinmol. eine plótzliche Yeranderung des Elektronen- 
zustandes ein; das Mol. befindet sich in einem Zustande der Pradissoziation, es scheint 
ein weniger starres Gebilde zu sein ais die Moll. der andern Bzl.-Deriw. Unter diesen. 
Verbb. zeigt nur das Anilin eine kontinuierliche Absorptionszone, die einer Dissoziation 
oder Ionisation des Mol. entspricht. Es besteht eine gewisse Beziehung zwischen den 
Absorptionsspektren u. den Verbrennungswarmen von Bzl., Toluol, Phenol u. Anilin. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 678—81. 17/3. 1930.) WRESCHNER.

R. W. Wood, Mełhoden zur Errcgung von Ramanspektren. Eine weitere Mit- 
teilwng. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1434.) Es wird eine Versuchsanordnung angegeben, die es 
gestattet, kleinere Flussigkeitsmengen (lOcem) auf ihr Eamanspektrum zu unter- 
suchen. Das senkrecht stehende Versuchsrohr ist von einem Mantelrohr umgeben, 
in welehem sich eine gesatt. Lsg. von Chininsulfat (angesauert mit H 2S04) ais Filterfl. 
befindet. Die Kiihlung erfolgt nur im oberen Teil des Mantelrohres durch ein wasser- 
durchstromtes, spiralfórmig gewundenes Cu-Rohr. Lichtąuelle ist ein Hg-Bogen in 
einer Capillarróbre aus Quarz, die moglichst eng an das Mantelrohr gebracht wird. 
Das Beobachtungsrohr ist teilweise von einem Reflektor aus liochpoliertem Al-Blech 
umgeben. Ausgezoichneto Ramanspektra werden in 30 Min. bis 1 Stde. erhalten. 
(Trans. Faraday Soc. 28 . 99—100. Febr. 1930. Univ. Baltimore.) D a d i e u .

G. I. Pokrowski und E. A. Gordon, Uber den Zusammenhang zwischen Intensitdt, 
Polarisalion und Ablenkungswinkel bei der Ramanstrahlung. Der Zusammenhang 
zwischen Intensitiit, Polarisation u. Ablenkungswinkel der Ramanstrahlung wird an 
W. u. Bzl. studiert. Es zeigt sich in diesen Fallen, daB das Licht nicht symm. nach vorne 
u. riickwarts zerstreut wird, sondern, daB eine Erscheinung beobachtet werden kann, 
die dem Mieeffckt alinlich ist. Daraus kann man schlicBen, daB die Ramanstrahlung 
nicht ganz inkoharent ist. (Ann. Physik [5] 4. 488—92. 24/2. 1930. Moskau, Techn. 
Hochschule). D a d i e u .

J. C. Mc Lennan, H. D. Smith und J. O. Wilhelm, Der Ramaneffekt in fliissigem 
cc- und /?- Wasserstoff. Unter Verwendung der schon friihcr beschriebenen Versuehs- 
anordnimg (C. 1 9 3 0 . I. 1594) wird das Ramanspektrum von fl. H„ nochmals auf- 
genommen, um einen event. Ubcrgang des /J-(ortno-) in den a-(para) Wasserstoff zu 
verfolgen. Es wurde verfliissigtcr u. 24 bzw. 48 Stdn. alter H2 aufgenommen u. ge- 
zeigt, daB das Intensitatsverhaltnis (Mikrophotometeraufnahme) der dem 0 — >- 
2-Ubergang des Rotationsąuantenzustandes (a-Wasserstoff) entsprechenden Raman- 
linien zu den dem 1 —-> 3-Ubergang entsprechenden (/S-Wasserstoff) Linien im frisch 
verfl. Gas 5: 10, nach 24 Stdn. 9: 10 u. nach 48 Stdn. 10,5: 10 betragt. Auch der Raman- 
befund spricht somit fiir einen langsamen Ubergang der /S-Form des H2 in die a-Form 
im fl. Zustand. Neben dem schon von Mc. L e n n a n  u. Mc. L e o d  gefundenen Raman- 
linien werden drei neue bei 4106, 4146 u. 4293 A gefunden. (Trans. Roy. Soc. Canada
[3] 2 3 . Seet. III. 247—53. Mai 1929. Univ. Toronto.) D a d i e u .

E. O. Salant und A. Sandow, tJber die Schwingungsfreguenzen des HCl und 
des HBr im fliissigen Zustand. Die Best. des Ramaneffekts im fl. HCl wird genauer 
wiederholt (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 385), u. die Messungen auf HBr (bei —75°) ausgedehnt. 
Die Frequenzversehiebungen (mit der Hg-Linio 4047 A gemessen) ergeben sich zu 
2781 cm-1 beim HCl u. 2479 cm-1 beim HBr. Die Grundschwingungen des gasf. HCl 
bzw. HBr sind 2886 u. 2559 cm-1 ; die Verfliissigung bedingt also eine Versehiebung 
der Schwingungsfreąuenz um 105 cm-1 beim HCl u. um 80 cm-1 beim HBr. Vff. 
versuchen die Deutung dieser Verschiebung durch die Annahme, daB sich das 
Molekuł in der Fl. in einem sphar. Hohlraum befindet, dessen Umgebung N gleicho 
schwingende Moll. pro ccm enthalt. Dies fiihrt zu der Formel vQ' =  (v2n — 4 e Ne2/3 m)l,i 
wo v0' die Schwingungsfreąuenz in FL, v0 die in Gasform bedeutet. Wenn man e gleich 
der Ladung eines Elektrons setzt, erhalt man keine Ubereinstimmung m it der Erfalirung. 
Dies wird dadurch erklart, daB HCl kein Ionenmol. ist, daB also nicht ein H+-Ion 
gegen den Mol.-Rest schwingt, sondern (nach D e n n i s o n ,  C. 1 9 2 8 . I. 2695) ein H-Atom 
mit einer „effektiven Ladung“ von nui- 0,199 e; beim Einsetzen dieses Wertes wird die 
Ubereinstimmung zwischen berechneter u. beobachteter Verschiebung befriedigend.
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(Physical Rev. [2J 35. 214—15. 15/1. 1930. New York, Univ., Washington Sąare Coli., 
Phys. Dep.) E . RABINOWITSCH.

J. C. McLennan, H. D. Smith und J. O. Wilhelm, Bcmerkung uber den Raman- 
effekt mit flussigem Methan. Mit der sclion beschriebenen Versuclisanordnung (C. 1930.
I. 1594) wurde das Ranmnspcktrum von fl. Metlian neu aufgenommen. Neben den
sclion von D a u r e  (C. 1929. II. 10) gefundenen Linien entsprechend der Raman- 
frequenz 2903-1 wurde eine ncue Freąuenz mit 3071 om-1, sowie eine aus mehreren 
Komponenten bestehendc Bandę bei ca. 4600 A gefunden. Sie zcigt nach der Mikro- 
photometeraufnalime 4 Maxima entsprechend 2953, 2999, 3023, 3047 cm-1. Eine 
Deutung der Linien kann nicht gegeben werden. (Trans. Roy. Soc. Canada [31 23. 
Sec. III. 279—82. Mai 1929. Univ. Toronto.) D ad ie tj.

Kasimir Fajans und Marie-Luise Gressmann, Zur refraktometrischen Mefi- 
methodik und uber den Konzentrationsgang der Jiefraktion der Perchlorsaure. X III. Mitt. 
der „refraktometrischen Untersuchungen“. (XII. vgl. C. 1929. II. 3214.) Um Einwanden 
zu begegnen, die von H a n tz sc ii u . D u rig e n  (C. 1929. II. 3214) erhoben wurden gegen 
die bei den refraktometr. Unterss. von F a ja n s  u . Mitarbeitem durcbgefuhrten relativen 
Gelialtsbestst. von Lsgg. durch gewiehtsmaBige Verdiinnung einer analysierten Urlsg., 
werden am Beispiel der Perchlorsaure Kontrolltitrationen ausgefiihrt. Die erlialtenen 
Resultate stimmen sehr gut mit den friiher in drei unabhangigen Versuehsreihen er- 
haltenen iiberein. Die scheinbarcn Molvolumina von HC104 werden in Abhiingigkeit 
von der Konz. dargestellt. Sie zeigen einen regelmiiBigen Verlauf. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. A. 146. 309—13. Febr. 1930. Miinchen, Chem. Lab., Physikal.-ehem. 
Abt.) K a ra g u n is .

F. Durigen und A. Hantzsch, Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit von 
K. Fajans und M. L. Gressmann. Die von Vff. geauBcrten Einwande (vgl. C. 1929.
II. 3214) gegen die von F a j a n s  u. Mitarbeitern ausgearbeitete refraktometr. MeB-
methode werden zuruckgenommen. Es wird bestatigt, daB genannte Methodik eine 
bisher unerrcichte Genauigkeit in der Best. der Mol.-Refr. von Salzlsgg. erzielt. (Ztsehr. 
physikal. Chem. Abt. A. 146. 314. Febr. 1930.) K a r a g u n is .

Ronald Mc Farlan, Rontgenuntersuchung der molekularen Orientierung beim Kerr- 
Effekt. Um die Orientierungstheorie des K E R R -E ffek tes zu priifen, macht Vf. Rontgen- 
aufnahmen von Benzol u. Nilrobenzol mit u. olmc transversales elektr. Feld. Ais 
Strahlungsąuelle dient eine Jfo-Rohre mit 35 kV. Die Aufnahmen werden derart aus- 
gefuhrt, daB die Z elle mit der Fl. an Stelle des Krystalls bei der BRAGGschen Methode 
gebracht wird u. in die Ionisationskammer reflektiert. Das Feld in der Fl. betragt 
13 kV/cm u. wird in Form einer prakt. ununterbrochenen Funkenentladung angelegt. 
Die pulsierenden Spannungen an Rontgenróhre u. K ER R -Zelle sind synchronisiert. 
Die Aufnahmen in Richtung der starksten Intensitat geben bei Nitrobenzol eine Ver- 
starkung der Intensitat bei eingeschaltetem Feld um ca. 2% also das 4fache des 
Versuchsfehlers. Vf. sieht darin einen Beweis fur die Orientierung der Moll. Mit 
Benzol wird wie erwartet kein solcher Effekt erhalten. (Physical Rev. [2] 35. 211 
bis 212. 15/1. 1930. Univ. of Chicago. Ryerson Phys. Labor.) E i s e n s c h it z .

R. Tambs Lyche, Mathematische Probleme, die sich bei der Anwendung des Guld- 
berg-Waageschen Gesetzes auf die Mutarotation ergeben. (Kgl. Norske Videnskabers 
Selskabs Skrifter 1928. 25 Seiten. 1929. Sep.) L e s z y n s k i .

L. Vegard und W. H. Keesom, Weitere Untersucliungen uber die Luminescenz 
von verfestigten Gasen bei der Temperatur des flussigen Heliums. Kurze Zusammenfassung 
der Ergebnisse einer Unters. uber die Luminescenz von festem N2 u. N2-Ne-Mischungen 
unter dem EinfluB von Katliodenstrahlen hoher Geschwindigkeit bei der Temp. von 
fl. He. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33. 10—16. 1930. Lciden, 
Physikal. Lab.) L o r e n z .

J. R. Jenness, Wirkung der Temperatur auf die Fluorescenz einiger organischer 
Lósungen. Bei Rhodamin B  bewirkt abnehmende Temp. oder zunehmende Konz. eine 
Bandenrerschiebung in Richtung der groBeren Wellenlangen. Abnehmende Konz. 
bewirkt Verbrcitung der Fluorescenzbande aber eine Verengung der Absorptionsbande. 
Bei Eosin yerursacht abnehmende Temp. eine Verschiebung nach der kurzwellgen 
Seite, die Konz.-Vcrschiebungen waren zu gering fiir genaue Messung. Die Fluorescenz 
zcigt ein Maximum bei Zimmcrtemp. Bei Fluorescein wirkt abnehmende Temp. ebenso 
wie beim Eosin, Fluorescenzmaximum bei Zimmertemp. Zunehmende Temp. bewirkt 
Verbreiterung der Fluorescenz- u. Absorptionsbanden, die Verbreiterung ist am gróBten 
auf der roten Seite der Bandę. Die Yerschiebung bei Tetrachlorfluorescein ist fiir
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genaue Messungcn zu gering. Bei sinkender Temp. erscheint eine neue Bandę auf der 
roten Seite der Hauptbande. Snlfonfluorescein zeigt keine merkliche Verschiebung 
der Hauptbanden bei Temp.-Erniedrigung, aber die kurzwelligen Banden treten mehr 
iiervor. (Physical Rey. [2] 34. 1275—85. 1/11. 1929. Cornell Univ.) W r e s c h n e r .

A ,. E lektrochem ie. Therm ochem le.
C. B. Sawyer und C. H. Tower, Rochellesalz ais Dieleklrikum. Ausfiihrliehe 

Wiedergabe der bereits C. 1930 .1. 334 referierten Arbeit. (Physical Rev. [2] 35. 269 bis 
273. 1/2.1930. Cleyeland, The Brush Lab.) E is e n s c h it z .

Leonard B. Loeb, lonenbeweglichkeit in Cl2 und in CU -Luftgemischen. (Vgl. 
C. 1929. I. 2390.) Cl2 wurde aus CuCl2 durch Erhitzcn auf 500° im Yakuum gewonnen. 
Durch Vorbehandlvmg des Salzes bei 200—350° werden II20  u. HCl quantitativ ent- 
femt. Die Apparatur ist frei von organ. Schmiermitteln; an ihrer Stelle wird eine 
Pasto aus sorgfaltig gcreinigtcm P2Os u. W. yerwendet. Die Beweglichkeit in Cl2 ergibt 
sich fiir positiye Ionen zu 0,654, fur negative zu 0,510 V-1 sec-1 cm2. In  Cl2-Luft- 
gemischen wird durch C72-Gehh. 0,l°/0 die Beweglichkeit der negativen Ionen unter 
die der positiyen Ionen gebracht. Die positiyen Ionen gehorchen dem Mischungsgesetz 
von B l a n c . Dadurch ist eine storende Wrkg. durch Dipolmoll. ausgeschlossen. Das 
anomale Verh. der negatiyen Ionen ist voraussichtlich durch Schwarmbldg. verursacht. 
(Physical Rey. [2] 35.184—92.15/1.1930. Berkeley, Uniy. of California.) E i s e n s c h it z .

J. W. Beams, Spektrale Erscheinungen in der Funkenentladung. Ausfiihrlichere 
Wiedergabe der bereits C. 1930 .1. 1588 referierten Arbeit, (Physical Rev. [2] 35. 24 bis 
33. 1/1. 1930. Rouss Phys. Lab., Uniy. of Virginia.) E i s e n s c h it z .

L. S. Ornstein und W. R. van Wijk, T&mperaturbestimmung im elekłrischen 
Bogen aus dem Bandenspeklrum. Vff. bestimmen aus der Intensitat der Linien der 
CN-Banden u. der AlO-Banden, die in einem Bogen zwischen Al-Kathode u. C-Anode 
erzeugt werden, die Temp. des Bogens. Eiir CN berechnet sich 5000° u. fiir A10 2800°. 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33. 44—46. 1930. Utrecht.) Lok.

B. Klarfeld, Durchgang eines Hochfreąuenzstromes durch eine Entladung in Oasen. 
Vf. nimmt mittels der B R AU Nschen Rohre Oszillogramme von Gasentladungen bei 
Freąucnzcn von 4300 u. 36 700 sec-1 auf. Die Entladungsróhren sind mit Ar, Ne, 
H 2 gefiillt. Die Amplitudę der Spannungszunahme relatiy zum Gleiehstrom iiber- 
trifft die Amplitudę der Spannungsabnahme. Zwischen Strom u. Spannung tr itt 
eine Plmsenverschiebung auf. Bei Erhohung der Freąuenz nimmt der Widerstand 
der Entladungsstrecke zu. Der Widerstand ist in II2 kleiner ais in den Edelgasen. 
Die gemessene Phasenyerschiebung ist mit einer vom Vf. fruher indirekt erhaltenen 
in Ubereinstimmung. (Ztschr. Physik 60. 379—86. 19/1. 1930. Moskau.) E is e n s c h .

N. Siracusano, Ezperimenłelle Grundlagen und Tlieorien der elektrodenlosen Ent
ladung. Zusammenfassende Darst. der experimentellen u. theoret. Unterss. des zuerst 
von H it t o r f  (Ann. Physik 21 [1884]. 137) beobachteten elektrodenlosen Ring- 
stromes. (Nuoyo Cimento 7. Nr. 1. I—XVIII. Jan. 1930. Catania, Univ.) W r e s c h .

C. H. Thomas und O. S. Duffendack, Anodische Flecken und ihre Beziehung zur
Gasdbsorption und- -ahgabe der Elektroden einer Geifilerróhre. (Vgl. C. 1930. I. 335.) 
Umkehrung der Stromrichtung in einer mit Gleiehstrom betriebenen GeiBIerróhre 
bewirkt das Auftreten leuchtendcr Flecken auf der Anodę. Das Phśinomen wird an 
Entladungen in H v N„, CO, H2-Edelgas-, Hg-Edelgasgemischen, bei 0,5—12 mm Druck 
u. einem Elektrodenabstand von 4—30 cm beobachtet. In  0 2, Ar, Ne werden keine, 
in He mit wenig H2 schwache Flecken beobachtet. Ais Elektrodenmaterial wird Fe, 
Ni, Al, Cu, Hg u. Messing yerwendet. Die Erscheinung hangt damit zusammen, daB 
im GeiBlerrohr die Kathode Gas absorbiert, die Anodę Gas abgibt. Der Spannungs- 
abfall yariiert wahrend der Entladung wie der Gasgeh. der Kathode; sein Anfangs- 
wert wird durch Entgasen der Kathode herabgesetzt. (Physical Rey. [2] 35. 72—91. 
1/1. 1930. Uniy. of Michigan.) E is e n s c h i t z .

Paul Berthold Wagner, Sclinelle Sekundarelektronen aus Metallen, die mit Ka- 
ihodenstrahlen beslrahlt werden. Sekundarelektronen werden aus Au, Ag u. A l durch 
Bestrahlung mit Elektronen von 16—40 kV erzeugt u. im Magnetfeld zerlegt. Aus 
photograph. Aufnahmen wird die Geschwindigkeitsverteilung bestimmt. Elektronen 
yon hóherer Geschwindigkeit ais die primare V0 sind nicht vorhanden; von da zu 
niedrigen Geschwindigkeiten steigt die Hiiufigkeit bis zu einem Maximum bei 0,94 V0 
bei Au  u. Ag, 0,85 F0 bei Al u. nimmt dann ab. Die Verteilungsfunktion ist durch- 
weg stetig, ihre Ableitung ist moglicherweise bei F0 nnstetig. Die Verteilimg aus
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diinnen Metallschichten gewonnenor Sekundarelektronen ist diesel be wie aus starken. 
Dar aus ist zu schlieBcn, daB die Elektronon aus einer diinnen Schicht (0,2—0,5ju) 
nahe der Oberfiiicke emittiert werden. — An die Arbeit ist ein Nachruf auf den Vf. 
angeschlossen. (Physical Rev. [2] 35. 98—106. 1/1. 1930. Stanford Univ.) E is e n s c h .

L. Rosenkewitsch, Uber die elektrosłatische Elektronenextraklion bei Beleuchtung 
der Metalloberflache. Vf. berechnet aus der Theorie der Elektronenemission in starken 
Eeldern die GróBenordnung der Intensitat des Elektronenstromes, der durch ein an 
ein Metali angelegtes elektr. Feld liorausgerissen wird, wenn auf die Metalloberflache 
ein fiir den auBeren Photoeffekt ungeniigendes Licht geworfen wird. (Naturwiss. 18. 
226—27. 7/3. 1930. Leningrad, Physikal.-Techn. Róntgeninst.) L o r e n z .

Neil B. Reynolds, Messung des Schottkyeffektes und des Kontaktjjotcnlials an 
thoriertem Wolfram. Vf. setzt seine friiheren Messungen an thorierlem W (vgl. C. 1929.
II. 2755) fort. Die ScHOTTKYsche Formel fiir die Feld- u. Temp.-Abhangigkeit des 
Thermionenstromes wird bei hohen Feldstarkcn veri£iziert, versagt aber bei Feldern 

104 V/cm. Der Effekt des Fehlens einer Siittigung in schwachen Feldern wird durch 
Bestrahlung mit schnellen positiven lonen yerstiirkt. Aus Messungen m it niedrigen 
beschleunigenden u. verzógernden Feldern bei yerschiedenen Tempp. u. Aktivierungs- 
graden des Gluhfadens ergibt sich ein Vergleich von Kontaktpotential u. Austritts- 
arbeit beim absol. Nullpunkt. Dio schnellen Elektronen zeigen MAXWELLsche Ge>- 
schwindigkeitsverteilung. Die Anomalien bei schwachen Feldern sucht Vf. durch 
„Flecken" elektropositiver Atome auf der Oberflaehe zu erklaren. (Physical Rev. [2] 35 
158—71. 15/1. 1930. Princeton, Univ., Palmer Phys. Lab.) E i s e n s c h i t z .

G. Borelius, W. H. Keesom, C. H. Johansson und J. O. Linde, Messung der 
thermoeleklrischen Kraft pro Grad einiger reiner Metalle bis zur Temperatur des fliissigen 
Wasserstoffs und Berechnung des Thonmoneffekls. Vff. messen nach der von B o r e l iu s  

,(vgl. C. 1922. II. 233) angegebenen Methode die thermoelektr. Krafte von reinem 
Cu, Ag, Au, Fe, Pd, Pt u. Pb gegen eine Ag-Au-Legierung zwischen —256° u. +20°. 
Aus den Ergebnissen werden die T H O M SO N -K oeffizienten b e rech n e t. — Die Werte 
sind iibersichtlich in Tabellen wiedergegeben. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Proceedings 33. 17—31. 1930. Leiden, Physikal. Lab.) L o r e n z .

G. Borelius, W. H. Keesom, C. H. Johansson und J. O. Linde, Messung der 
thermoeleklrischen Kraft pro Grad einiger Legierungen bis zur Temperatur des fliissigen 
Wasserstoffs und Berechnung des Thomsoneffektes. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmen 
die thermoelektr. Kraft folgender binaren Legierungen: Cu mit kleinen Mengen Fe, 
Co, N i, Pd, As u. Au; Pt mit 1,9—17,4 A t Rh; u. einer ternaren Legierung Pt, Pd 
Au. — Von besonderem Interesse sind die Cu-Fe-Legierungen; bei ihnen steigt die 
thermoelektr. Kraft/Grad mit abnehmender Temp.; sie erreicht fiir Cu mit 0,075At.-% 
(gegen Cu) bei —255° einen vielmals gróBeren Wert, ais er bis jetzt mit irgendeiner 
anderen Kombination bei so tiefer Temp. erhalten worden ist. Selbst bei n. Temp. ist 
die thermoelektr. Kraft/Grad sehr hoch: 4,46 MV/Grad bei +20°. Ein noch hoherer 
Wert (11,51 MV/Grad) wird mit Cu +  0,09 At.-°/0 Co bei 20° erhalten; bei dieser 
Legierung nimmt aber die thermoelektr. Kraft/Grad n. mit sinkender Temp. ab. 
Weitere Steigerung des Fe- bzw. Co-Geh. ist von geringem EinfluB, beide genannten 
Legierungen sind nahe der Siittigungsgronze. — Werte fiir den THOMSON-Effekt 
werden fUr die Systeme Cu-Ni, Cu-As, Cu-Fe u. Pt-Rh berechnet. Die Zugabe geringer 
Fe-Mengen bewirkt positiven THOMSON-Effekt, die Zugabe von Ni negativen; die 
Kurvenformen sind in beiden Fallen denen der reinen Zusatzmetalle ahnlich. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33. 32—43. 1930. Leiden, Physikal. 
Lab.) L o r e n z .

Karl F. Herzfeld, Der Warmeeffekt bei der Oberflachenionisation. Gegenstand 
der Arbeit ist dio Verfeinerung der Theorie der Thcrmionenemission durch Beriick- 
sichtigung der Einfliisse, die gewohnlich dem Warmeeffekt bei der Oberflachen
ionisation u. der Temp.-Abhangigkeit der liehtelektr. Grenzenergio zugeschrieben 
werden. Ein Teil dieser Wrkgg. wird in Zusammenhang mit der Warmeausdehnung 
u. der Volumabhangigkeit der Austrittsarbeit gebracht. Die berechnete Abweichung 
der Konstantę A  von dem aus der einfachen Theorie der Thermionenemission folgenden 
Wert u. die berechnete Temp.-Abhangigkeit der liehtelektr. Schwelle kónnen erst 
dann an der Erfahrung gepriift werden, wenn der Raumladungseffekt an der Metall
oberflache berechenbar ist. (Physical Rev. [2] 35. 248—58. 1/2. 1930. Phys. Labor. 
John Hopkins Univ.) E is e n s c h i t z .
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P ritz  Regler, tJber die elektrischen Eigensćhafłen des BleiglanzlcrystaUes. Die yom 
Vf. aufgestełlte Theorio (vgl. C. 1929. I. 2275) des Kontaktdetektors u. der Strom
leitung in Hochohmwiderstanddn u. festen Isolatoren wird durch Verss. an Bleiglanz- 
krystallen gepriift u. bestatigt. Es wird eine Apparatur bcschricben, mittels dereń sicb. 
die piezoelektr. Deformation des Krystalls durch Ablenkung eines Liehtstrahls bzw. 
durch auftretende Schwingungen eines Stabes sichtbar machen laBt. Die verwendeten 
Spannungen sind so gering, daB der EinfluB der Erwśirmung des Krystalls ausgesclialtet 
wird. In der gleichen Apparatur wird die Abhangigkeit der Leitfiihigkeit des Krystalls 
Yom Kontaktdruck gemessen. Aus den erhaltenen Diagrammen geht heryor, daB, 
abgesehen von Hysteresiserscheinungen, die auf der negatiyen bzw. positiven Ladung' 
des Druckstempels beruhen, die Leitfiihigkeit mit zunehmendem Druck stark ansteigt. 
Zur Priifung des OHMscheri Gesetzes wird schlieBlich der Strom ais Funktion der- 
Spannung bei drei yerschiedcnen Kontaktdrucken aufgenommen. Die Stromleitung beim 
unbelasteten Krystall geHorcht dem OHMschen Gesetz nicht, bei belastetem Krystall 
laBt sich dagegen eine Abweichung nicht mehr feststellen. Die Abweichungen sind also- 
nur durch die yariablen Obergangswiderstiinde zwischen Elektroden u. Krystall be- 
dingt. Daraus ergeben sich eine Reihe von Folgerungen: Die Stromleitung ist nicht. 
im Einkrystall selbst, sondern nur bei einem lose sitzenden Kontakt unipolar. Is t die- 
Leitfiihigkeit des Krystalls selbst gering, so muB der Kontaktdruck erhóht werden.. 
Daher miissen Carborundumdetektoreń starker gepreBt werden ais Bleiglanzdetektoreri.. 
Einkrystalle eignen sich ais Detektoren weniger gut ais Krystalldrusen, da bei diesen. 
auch der tlbergangswiderstand zwischen den einzelnen Krystallen noch yariabel ist.. 
Daraus folgt weiter, daB bei HochohmwiderstiŁnden, die gróBtenteils aus Carborundumi 
oder ahnlichen Substanzen bestehen, die Stromleitung auch dann dem OHMschen Gesetz 
nicht gehorchen kann, wenn die Elektroden schr fest mit dem Widerstand yerbunden- 
sind. Vf. weist schlieBlich nach, daB Bleiglanzkrystalle ein gutes Mittel fiir Temp. u. 
Strahlungsmessung sind, da unter Druck gesetzte Krystalle auBer einem Piezostrom 
auch einen weit gróBeren pyroelektr. oder Thermostrom zu liefern yermógen. Wie aus- 
den yorlaufigen Verss. hervorgeht, seheinen die sehr hohen Thermokriifte (2,4 ■ 10 1 V/°). 
stark druckabhiingig zu sein. (Physikal. Ztsehr. 31. 168—72. 15/2. 1930.
Wien. VI.) K o k t u m .

A. Boutaric, Supraleilfdhigkeit. Leichtverstandlicher Bericht iiber Erscheinungen 
u. Theorie der Supraleitfahigkeit. (La Naturę 1930. I. 291—96. 1/4. 1930.) L o r e n z .

R aghubir Singh Bedi, Widerstandsveranderungen bei langsgespanntem NickeldrahL 
In  Erganzung friiherer Verss. ,(C. 1929. II. 393) werden die Widerstandsveranderungen 
bei langsgespannten Nickeldriihten untersucht unter zwei Bedingungen: a) daB die 
Dehnung nicht die Stelle des Widerstandsminimums uberschreitet, b) daB der Draht 
iiber diesen Punkt hinaus gedehnt wird, bis der Widerstand ein wenig hóher ist, ais 
der urspriingliche Wert. Die Best. des Widerstandes geschieht nach der Doppel- 
briiekenmethode yon K e l v i n . Die Wrkg. yon Spann- u. Entspanncyclen an einzelnen 
Drahten sind in Kuryen wiedergegeben. Das Widerstandsminimum u. die Elastizitats- 
grenze des Drahtes seheinen zusammenzufallen. Bei Kupfer-, Eisen- u. <Sta7iZdrahten 
tr i t t  kein Minimum bei der Ausdehnung auf, sondem eine gleichmaBige Zunahme des 
Widerstandes infolge der Veriinderung der Lange u. des Querschnittes. Die Dehnung 
■uber die Elastizitatsgrenze dieser Drahte ist jedoch mit einer Abnahme des Widerstandes- 
yerbunden, im Gegensatz zum Fali des Niekels. Danach scheint es, daB das elektr. 
Verh. yon Nickeldrahten weśentlich yerschieden ist yon dem eines Drahtes aus irgend- 
einem anderen Materiał, was im Einklang steht mit dem anomalen Verh. des Niekels 
beim St e r n -G e r l a c h -Vers. Das Yorhandensein eines Widerstandsminimums wird 
durch eine Veranderung der Atomstruktur erkliirt, dereń EinfluB bei weiterer Dehnung 
durch deń geometr. Effekt iilx!rdeckt wird. (Physikal. Ztsehr. 31. 180—82. 15/2. 1930. 
Lahore, Government CoIleg;e Physics Lab.) K o r t u M.

H. Zahn, Zur Frage der grofi&n Beweglichkeit des Wassersłoff- und Hydrozylions 
in  wasseriger Losung. Aus der Annahme, daB in Saurelsgg. das H-Ion nicht nur frei, 
sondem yorwiegend in Verb. mit einem Wassermolekiil ais Hydroxoniumion yorkommt^ 
berechnet sich nach dem STOK ESschen Gresetz seine Grenzbeweglichkeit bei n. Temp. 
auf weniger ais 40, wahrend experimentell fiir das H-Ion in alterer VorsteIlung 315- 
gefunden wurde. Daraus ist zu schlieBen, daB der Transport positiyer Elektrizitat im 
wesentiichen yon den Protonen besorgt wird, die infolge der Temperaturbewegung ais 
st&ndig im Austausch zwischen Wassermolekiilen zu denken waren. Nach der Be-
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rechnung von H u c k e l  wird auf die II30-Ionen durch das Feld ein Drehmoment aus- 
geiibt, so daB dieser Austausch von Protonen im Mittel mehr in Richtung des Feldes, 
ais gegen dasselbe stattfindet. Die Beweglichkeit der Ionen stellfc sich also dar ais die 
Summę zweier Glieder, dereń ersteres von den Hydroxoniumionen, das zweite von den 
Ubergangen der Protonen herruhrt. Der Anteil des zweiten Gliedes hangt von der 
Relaxationszeit der Drehung ab, u. muB daher verschwinden, wenn die Leitfahigkeit 
mit hochfreąuentem Wechselstrom gemessen wird, dessen Periodendauer so klein ist 
gegeniiber der Relaxationszeit, daB die Hydroxoniumionen dem Feld nicht mehr folgen 
kónnen. Da das Volumen des Hydroxoniumions dem des Na-Ions entsprechen soli, 
so muB die Leitfahigkeit einer HCl-Lsg. in diesem Fali auf die einer aąuimolekularen 
NaCl-Lsg., d. h. auf etwa l/i herabsinken. Vf. priift diese Theorie durch eine groBe 
Anzahl von Vergleichen zwischen niederfreąuent gleichleitenden HC1- u. KCl-Lsgg., 
ohne daB die erwartete Abnahme des Hochfrequenzleitvermógens der HCl-Lsg. mehr 
ais 2% erreicht hiitte. Vergleiche zwischen NaOH- u. KCl-Lsgg. zeigten ebenfalls 
nicht die nach der Theorie zu erwartende erhebliche Leitfiihigkeitsvermindenmg. Die 
geringen Effekte werden der DEBYE-FALKENHAGENschen Dispersion zugeschrieben. 
Die hochfreąuenten Schwingungen wurden mit Hilfe eines linearen Oscillators bzw. 
eines Righisenders hergestellt, u. entsprachen einer Wellenlange zwischen 4 u. 4,5 cm, 
wahrend man nach der Berechmmg liU CK ELs schon mit Schwingungen einer Wellen
lange von 6 cm in den Bereich der Relaxationszeit gelangen miiBte. Aus dem negativen 
Ergebnis der Verss. ist entweder zu schlieBen, daB ein Protonenaustausch zwischen den 
H 20-Molekulen nicht stattfindet, u. daB die Anwendung des STOKESschen Gesetzes 
auf dio H30- u . OH-Ionen nicht zulassig ist, oder daB die Relaxationszeit bei Beruek- 
sichtigung des tetraedr. Baues der H30-Ionen wesentlich kleiner ausfallen muB, so daB 
die Verringerung der Leitfahigkeit erst bei betrachtlich kleineren Wellenlangen zu er- 
warten wiire. Mit der beschriebenen Apparatur ist auch eine Best. des D eb y e -F a lk e n - 
HAGENsehen Dispersionseffektes moglich. (Ztschr. Physik 5 8 . 470—77. 9/11. 1929. 
Kiel, Physikal. Inst. d. Univ.) K o r t u m .

Pierre Weiss, Die magnetisclien Momente der Atonie. Zusammenfassende Ab- 
handlung iiber die magnet. Atommomente u. ihre Best. aus dem Atomstrahlvers., 
der Spektroskopie u. der Magnetisierung. (Seientia 47. 91—100. 1/2. 1930. StraBburg, 
Univ., Phys. Inst.) E i s e n s c h i t z .

J. H. van Vleck und A. Frank, EmflufS der ZeemaneffektgroPen zweiter Ordnung 
auf die magnetisclien Susceplibilildten; Korrekturen. Korrektion eines Reehenfehlers 
in  der yorangehenden Mitteilung dieses Namens (C. 1 9 3 0 . I. 1907). Die theoret. Zahlen 
d e r  B oH RSchen Magnetonen sind nach dieser Korrektur :

Nd3+ 3,68 s ta tt 3,69 Sm3+ 1,66 sta tt 1,83
Ill3+ 2,83 „ 2,87 Eu3+ 3,53 „ 3,56

Die Ubereinstimmung mit der Erfahrung wird dadurch beim Sm wesentlich ver- 
bessert (empir. Werte: 1,54 nach Ca b r e r a , 1,32 nach S t. M e y e r ); es kann gesagt 
werden, daB nunmehr die Ubereinstimmung zwischen Theorie u. Experiment in der 
ganzen Reihe der seltenen Erden hergestellt ist. (Physical Rey. [2] 34.1625.15/12.' 1929. 
Uniy. of Wisconsin.) E. R a b in o w it s c h .

A. B. Bryan u n d  C. W. Heaps, Messung der Hagnetostriktion mittels Schwebungs- 
meihode. Der Schwebungston zweier Sender wird durch Schwebungen gegen eine 
Stimmgabel gemessen u. registriert. E in  2Vi-Draht, dessen Magnetostriktion gemessen 
werden soli, dient ais Aufhangung einer Kondensatorplatte. E s  sind noch Langen- 
anderungen des Drahtes von 10-7 cm erkennbar. M it der M a g n e to s tr ik tio n  wird 
auch der BARKHAUSEN-Effekt des Drahtes registriert, der mit plotzlichen Langen- 
anderungen des Drahtes verbunden zu sein scheint. (Physical Rev. [2] 35 . 298. 1/2. 
1930. Vortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 30.—31/12. 1929. The Rice In- 
stitute.) E i s e n s c h i t z .

S. Sapgir, Untersuchungen iiber die Theorie der konzentrierten Losungen. VII. An: 
wendung der thennischen Analyse auf bindrę Mischungen organischer Verbindungen 
von sehr niedrigem Schmelzpunkl. (VI. vgl. T im m e r m a n s , C. 1929. II. 522.) Zunachst 
bcschreibt Vf. kurz die Ausfuhrung der Verss. zur Best. des F. von organ. Stoffen u. 
Gemischen unter 0°. Die Temp. wird mittels Widerstandsthermometer gemessen. 
Untersucht werden 20 biniire Systeme, von denen sich 6 ideał verhalten. Aus dem 
Schmelzdiagramm werden die Schmelzwarmen/Mol. Q bestimmt. Weiter wird die Ab- 
weichimg vom idealen Zustand nach M o r t im e r  (C. 1923 .1. 1385. III. 1586) bereehnet:
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c jĄ O ir Aceton
—114,1 —94,8

900 1200
C.JL^Br C:lH«Br
—118,2 —110,0

1400 1560

A. (stabile Form) A. (metastabile Form) CH301I 
F. —116,4 —123,4 —97,8

Q (in cal) 1800 1700 675
Metliylathylketon Methylal Athylal

F. —87,2 —105,3 —66,2
Q (in cal) 1780 1900 3600

n-Pentan Methylfonniat Athylacetat
F. —133,7 —100,2 —83,7

Q (in cal) 1840 1800 2250
HCCl3 u. GHnfOH geben eine aąuimolekulare Verb. Yerschiedene Mischimgcn 

zeigten die Neigung, zwei Schichten zu bilden. (Buli. Soc. chim. Belg. 3 8 . 392—408. 
Nov. 1929. Brtissel, Univ., Lab. f. physikal. Chem.) L o r e n z .

W illiam  A. Bonę, Qasverbrennung. Im  AnschluB an die Mitteilung von D av ld  
u. D a v ie s  (C. 1 9 3 0 . I. 1910) weist Vf. darauf hin, daB ahnliche Erklarungen der Ver- 
brennungserscheinungen schon von ihm (Proc. Inst. Mech. Eng. 1 9 2 4 . 806) vorgeschlagen 
wurden. Mit der Annahme abnormer Moll. von verhiiltnismaBig langerLebensdauer 
gehen D a v id  u . D a v ie s  allerdings iiber die Anschauungen des Vf. hinaus. (Naturę 1 2 5  
274—75. 22/2. 1930. London, Imperial College.) W r e s c h n e r .

P. J. Danieli, Theorie der Flammenbewegung. Berechnung der Flammen- 
goschwindigkeit unter Berucksichtigung der GefaBdimensionen u. der Abkuhlung. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 6 . 393—405. 3/2. 1930. Sheffield, Univ.) L o r .

K olloidchem ie. C apillarchem ie.
Winnifred Bertha Pleass, Einige physikalische Bedingungen, welche die Gela- 

tinierung beeinflussen und die Beziehung der Ergebnisse zur Theorie der Gelbildung. 
Wahrend die T h eo rie  von B o g u e  (C. 1 9 2 2 . I. 1240. II. 529) die osmot. Quellung der 
Gelatine in saurer u. alkal. Lsg. d u rc h  eine Wasservermelirung in den Gelatinefasem 
erklart, schreibt die HARDY-LLOYD -Theorie (C. 1 9 2 0 . III. 94) diese Erscheinung 
dem Anwachsen der ZwisclienraumfI. des Gels zu. Vf. Tersucht diesen Zwiespalt 
zu klaren, indem er die Abhangigkeit des Effektes vom ph untersucht. Er beginnt 
zunachst m it isoelektr. Systemen. — Der Aschengeh. der verweudeten Gelatine 
schwankte zwischen 0,02 u. 0,01°/o. Die Temp. mirde bei allen Verss. mogliclist niedrig 
gehalten, um die Hydrolyse auf ein Minimum herabzudriickon. Die Verss. ergaben 
eine, dem Verh. anorgan. Krystalhvasserverbb. analoge Warmeentw. beim Gelatinieren 
u. einen Warmeverbrauch beim Schmelzen der Gelatine. Kuxven iiber die Abhangigkeit, 
der fiir die Gelbldg. notwendigen Gelatinomenge von der [ H ‘] verlaufen ahnlich wie die 
Kurven der W.-Adsorption u. Eiskrystallisation von Blattgelatine bei verschiedenen 
pn-Werten. Bei allen Tempp. erreicht die zur Gelbldg. notwendige Gelatinemenge 
ein Minimum bei einem pa =  5,0. Bei 18° oder darunter zeigten die Kurven ein Maximum 
in der Saurezone bei ph =  2,3 bis 2,6 u. folgt zwischen ph =  1,2 u. 2,3 ein Kurven- 
abfall. Im Alkalibereich steigen die Kurven langsam von pn =  5,0 bis 10,0, wiihrend 
bei starker sauren oder alkal. Lsgg. die Gelbldg. Yerhindert wird. Eine Temp.-Zunahmo 
verursacht eine Abnahme der Gelatinierungskraft, besonders oberhalb 18°. Bei 25° 
gelatinieren l,5% ig. Lsgg. nur zwischen pa =  4,2 u. 5,5. Zwischen 0 u. 25° werden 
die Gele mit einem pn von 4,5 bis 5,5 triibe u. ziehen sich zusammen. Das Maximum 
der Triibung wird bei 2,0°/0ig. Gelen mit pa-Werten zwischen 4,8 u. 5,1 u. Tempp. 
unter 18° erreicht. — Aus den Messungen wird fiir den Wechsel — beim Abkiihlen — 
von einer Lsg. von Gelatine in W. zu einer Lsg. von W. in Gelatine die Bldg. eines 
Fachwerks aus Hydratgelatine u. auBerdem eine Warmeentw. gefordert. Die Triibung 
wird ais Anzeichen einer Heterogenitat betrachtet, bei der eine Phasc aus Hydrat
gelatine, die andere aus einer verd. Lsg. von W. in Gelatine besteht. Die Ggw. von 
Sauren u. Alkalien bedingt eine Abnahme der Hydratation, die mit einer Vermehrung 
des freien W. u. einer Abnahme der Gelfestigkeit verbunden ist. (Proceed. Roy. Soc., 
London Serie A 1 2 6 . 406—26. 3/2. 1930. Lab. d. engl. Lederfabrikanten.) B r i s k e .

Fritz Eirich und Wolfgang Pauli, Beitrage zur allgemeinen Kolloidchemie. 
XXV. Zur Konstitution des kolloiden Goldes. (Vgl. C. 1929. I. 209.) Vff. beschreiben 
Verss. iiber Darst. von Goldsolen nach B r e d i g  in verschiedenen Lsgg. Zerstaubimg 
in HCl-Lsgg. ergibt stabile Sole, die in langeren Zeitraumen Sedimentationen 
zeigen. Sie sind um so ausgepragter, je niedriger die Yerwondete HCl-Konz., oder 
je hoher die Goldkonz. im Sol. HCl-Zusatz unmittelbar nach Herst. des Sols wirkt
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in allen Fallen stabilisierend. Nach liingerer Zeit yerschwindet dieser EinfluB u. macht 
einer Stabilitatsverminderung Platz. Nachtriiglicher Zusatz yon Chlorwasser, AuC13 
oder H 2SO., z u  frisch bereiteten Solen ist wirkungslos oder verringert die Stabilitat. 
Der peptisierende EinfluB yon HC1 iiuBert sioh in stąrker Vermehrung der ultramikro- 
skop. sicłitbaren Teilchen. Solo in H2S04, K 2SO.,, KF, K N 03 u. K 2S20 3 waren nicht 
zu erhalten. In reinstem dest. W. hergestelltc Suspensionen werden durch Zusatz yon 
HCl u. Chlorwasser merklich stabilisiert. In  Chlorwasser entstehen mehr oder weniger 
stabile yiolette bis rote Sole je nach Konz. KCl-Lsgg. ergeben ahnliche Resultato 
wie HCl, desgleichen KBr. In  KJ-Lsgg. entstehen Sole, die anfangs stabil sind, aber 
nach kurzer Zeit yiolett bis blau werden u. sedimentieren. HCl-Zusatz hat darauf 
keinen wesentlichen EinfluB. In  den Zentrifugaten der geflockten Sole ist freies J  
nachweisbar, desgleichen bei nachtraglichem Zus. von KCl oder HCl. In  Parallelyerss. 
m it HAuC14 +  K J  zeigt sich ebenfalls J  in nachweisbarer Menge nach ca. 48 Stdn. 
Jodjodkalilsg. yerhalt sich ahnlich wie K J. Durch diese Verss. wird das Vorhandensein 
von Goldkomplexen im Sole wahrscheinlich. Die B R ED iG sche Ammoniakprobe zu 
dereń Nachweis ist in den meisten Eiillen positiy. Beim Kochen nimmt die Leitfahigkeit 
der Sole um ca. 13—14% ab. Bei Zerstaubung in KOH erhalt man stabile Sole bei 
Konzz. >  1 • 10_3-n. KOH. Fur niedrigere Konzz. macht sich der EinfluB der COa 
geltend. HCl wirkt wieder stabilitatserhohend, KJ-yerringernd. KOH-Zusatz wirkt 
yerschieden je nach C02-Geh. Carbonat, Bicarbonat oder C02 wirken flockend. KOH 
oder Bicarbonatzusatz zu gealterten Solen ist ohne Wrkg. Mit Chlorid hergestellte 
Bredigsole sowie Formolsole sind gegen C02 bestandig. Fiir die mit Halogenverbb. 
liergestellten Sole nehmen Vff. Bldg. ionogener Halogengoldkomplexe an (AuC13— >- 
HAuC14). In  KOH bildet sich Au(OH)3 bzw. K(Au[OH].,). Die experimentellen Befunde 
werden von diesem Standpunkt aus eingehend diskutiert. (Kolloidchem. Beih. 3 0 . 
113—62. 25/2. 1930. Wien, Inst. f. med. Kolloidchemie d. Univ.) L i n d a u .

M. Samec und Meda Blinc, Słudien iiber Pflanzenlcolloide. XXIV. Zur Kenntnis 
der Erythrosubstanzen. (XXIII. vgl. C. 1929- I. 2527.) 2°/0ig- Lsgg. von Kartoffel- 
bzw. Weizenstarke werden */2 Stde. auf 120° erhitzt, die Amylopektinfraktion ab- 
geschieden, diese auf 2% Trockengeh. gebracht u. in gleicher Weise mehrfach fraktio- 
niert (Solel, I I  usw.). S o li gibt mit Jod reine Blaufarbung, Griinfarbung bei Jod- 
iiberschuB (Amylokórper), bei Sol I I  geht die Farbę nach yiolett, yon Sol I I I  ab ist 
die Farbę yiolettrot bis rot (Erythrokórper). Sol I  ist bei 0,5°/0 maximal noch bestandig, 
bei Kartoffelstarke schwach opalescent, die hoheren Fraktionen sind klar u. noch in 
hoheren Konzz. bestandig. Ba(OH)2 oder Tannin flocken Sol I  in Konzz., die in  den 
librigen nur schwaehe Triibungen hervorrufen. Osmot. Verss. ergeben Mol.-Geww., 
die fiir Kartoffelstarke m it steigender Fraktion zunehmen, was im Widerspruch steht 
zu der Auffassung, daB die rote Jodfarbe durch Teilclienverkleinerung hervorgerufen 
wird. Die Viscositat ist maximal fiir Sol I, nimmt dann ab, um fiir Sol I I I  u. IV wieder 
zuzunehmen. Der Geh. an Phosphorsaure ist fiir die letzteren relatiy hóher ais fiir
Sol I. Leitfahigkeitsyerss. zeigen, daB Phosphorsaure zum Teil in nicht ionisierbarer 
Form yorliegt. Der N-Geh. steht in einfachem Verhaltnis zum P-Greh. (fiir Sol I I I  
N =  P  in g-Atomen pro 100 g Trockengewieht). Die Teilchenladung ist in allen Fallen 
im allgemeinen negatiy, abnehmend mit steigender Fraktion. Unter Annahme eines 
Zusammenhanges zwischen Hydratation u. Ladung wird der Viscositatsverlauf der 
Sole gedeutet. Flockungsverss. mit viel A. bestiitigen die Annahme abnehmender 
Hydratation in der Reihe der Fraktionen. Basenzusatz erniedrigt zunachst die Vis- 
cositat bei Sol I  u. II , hóhere Konzz. rufen neuen Viscositatsanstieg hervor. Sole I I I  
u. IV zeigen zunachst Anstieg, dann Abfall der Viskositat u. gleiches Verh. wie I  u. II. 
Der Gang der Viscositiit wird mit der Bindung von Phosphorsaure an die Base in Ver- 
bindung gebracht. Titration mit Ba(OH)2 ergibt Werte, die mit dem Phosphorsauregeh. 
der Sole iibereinstimmen. Die Solstabilitat scheint bedingt durch den Phosphorsaure
geh. Ultramikroskop. zeigen die Amylofraktionen kugelige Aggregationen, die Erythro- 
fraktionen perlschnurartige. Im 1. Falle scheinen die Anziehungskriifte gleichmaflig 
iiber die Teilchenoberflache yerteilt, im letzteren scheinen sie an polaren Stellen 
lokalisiert. Vf. erklart daraus das hohere Adsorptionsvermogen der ersteren Fraktionen 
fiir Jod (u. aus der hoheren Konz. in der Grenzflache die blaue Farbę), ihre starker 
schiitzendc Wrkg. auf Formolgoldlsg. u. die yerfestigende Wrkg. auf Filtrierpapier. 
Die Móglichkeit, W.-Anlagerung ais Erklarung fiir die Verschiedenheit in der Ober- 
flache der Solteilchen der Yerschiedenen Fraktionen heranzuziehen, wird gepriift u. 
abgelehnt. Vf. nimmt eine yerschiedene Lagerung der OH-Gruppen der Glucosereste
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in den Teilchenoberflachen, yerbundcn mit ster. Verschiedenlieiten an. (Kolloidchem.

Masuzo Shikata und Nobusllige Hosaki, Das Verhalien lcollcider Teilchen an 
einer Elektrode. Vff. messen mittels Polarograplien die Abscheidungsspannungen vori 
Li-, Na-, K- u. Pb-Ionen an der Hg-Tropfelektrode bei Ggw. yon Gelatine oder Agar- 
Agar. Die Abscheidungsspannung von Na+ in Vio"n - Lsg. wird zu 1,913 V (gegen die 
2-n. Kalomelelektrode) bestimmt; bei Ggw. von 0,1% Gelatine zu 1,735; bei Ggw. 
yon 0,1% Agar-Agar 1,863. Auch die Abscheidungsspannungen der anderen Ionen 
sind bei Zusatz yon Gelatine oder Agar-Agar positiver. (Chem. News 140. 55. 24/lv
1930.) L o r e n z .

N. Barbulescu, Die Zustandsgleichung der Oberflache. Den Begriff der Oberflacheri- 
ffpannung eines Gases leitet Vf. aus der LAPLACEschen Theorie ab. Yf. leitet eine 
thermodynam. Beziehung zwischen Steighohe der FI., Dampfdichte u. Oberflachen- 
spannung des Dampfes ab. Anwendung auf bekannte Messungen an Athylather, 
Melhylformiat, Athylacetat, Tetrachlorkohlemtoff, Benzol, Chlorbenzol ergeben, daB 
die Oberflachenspannung bei Tempp. in der Nahe der krit. ein Maximum hat. Die' 
Oberflachenspannung des Dampfes soli gleich sein der Differenz der Spannungen' 
Fl.-Dampf u. FI.-Luft. Daraus erklart sich das Auftreten einer additiven konstanten 
Temp. in der EÓTVÓSschen Gleichung. Ferner werden unter Beriicksichtigung der' 
von K e l v i N aufgefundenen Abhiingigkeit des Dampfdruckes von der Krummung 
der Oberflache weitere Rechnungen iiber den Zustand der Oberflache ausgefuhrt. 
(Physikal. Ztschr. 31. 48—56.1/1.1930. Klausenburg, Lab. f. phys. Chem. d. Univ.) E it z .

Toshizo Titani, Die Viscosiłdt von Ddmpfen von organischen Verbindungen. I. 
Es wird eine Methode u. ein App. zur Best. der Viscosiłat yon organ. Verbb. in gas- 
fórmigem Zustand beschrieben. Der Yorteil der Methode besteht darin, daB die Vis- 
cositat eines nur in geringer Menge zur Verfiigung stehenden Gases bei yerschiedenen 
Tempp. mit einer einzigen Fiillung bestimmt werden kann. — Es wurde die Viscositat 
folgender Gase bei Tempp. zwischen 20 u. 120° bestimmt: Athan, Propan, n-Butan, 
Isobutan, Athylen, Propylen, cc-, /?- u. y-Butylm, Isoamylen, .Acetylen, Allylen, Tri- 
meihylen, Methylaiher, Methylchlorid, Methylbromid u. SO„. (Buli. chem. Soc. Japan 4. 
277—87. Dez. 1929. Tokio, Inst. of Phys. and chem. Res., Hongo.) . B u s c h .

F. de Carli, Viscositatsisothermen binarer Oemische. IV. System-. Benzaldehyd- 
$ćhwefelmonoćhlorid. (III. vgl. C. 1930. I. 1280.) Bei 150° in einem geschlossenen 
Rohr erfolgt die Rk. CsH5-CHO +  S2C12 =  C6H5-C0C1 -j- S2 +  HC1 (vgl. L o th , Ber. 
I>tsóh. chem. Ges. 27 [1894]. 2548); bei gewóhnlicher Temp. mischen sich die beiden 
Fil. in jedem Verhiiltniś, oline daB eine Rk. eintritt. Es bilden sich yóllig klare, gelbe 
Lsgg., die bharakterist. Unterkiihlungseffekte zeigen. Die therm. Analyse kann zur 
Unters. dieses Systems nicht yerwendet werden, weil das Gemisch beim Abkuhlen 
ais yiscose M. erśtarrt; in yielen Fiillen erhiilt man ein glasiges Endprod. Vf. uńter- 
suchte die Yiscositat bei yier Tempp.: 20, 13,2, 9 u. 3°; die MeBergebnisse sind in 
einer Tabelle u. in einem Kurvenbilde dargestellt. Die Lsgg. zeigen ein Visćositats- 
maximum, das mit steigender Temp. allmahlich abnimmt; dieses Verh. spricht fiir 
die Bldg. eines stabilen Komplexes in der Lsg. bei Tempp. unter 20°. Die gróBte Dif
ferenz zwischen der gemessenen u. der berechneten Viscositat zeigt sich bei einem 
Geh. yon 60% Benzaldehyd; dem in der Lsg. gebildeten Komplex kann man daher 
yielleicht die Formel 2GeH6CHO ■ S2Cl2 zuschreiben, die einem Geh. von 61,10% Benz
aldehyd entsprechen wiirde, doch laBt sich nicht sagen, wieweit diese SchluBfolgerung 
berechtigt ist. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6]. 10. 250—53. 1929. Rom, 
Uniy.) W r e s c h n e r .

Tetsuya Ishikawa, Eine Viscositdtsformel fiir bindrę Oemische unter Beriicksichtigung 
der Assoziationsgrade der Komponenten. IV. (III. vgl. C. 1929. II . 2142.) Die Arbeit 
ist eine Unters. iiber die Feldkonstante k fttr ein Gemisch, bei dem eine der Kompo
nenten molekulare Dissoziation erleidet. — Wenn die assoziierten Moll. einer Kom
ponentę, z. B. Komponento 2 einer binaren Mischung, in Lsg. dissoziieren, so bleiben 
die Werte jfe2 a2/k l ax nicht konstant, da a2 sich mit der Konz. andert. Wenn die Gruppe 
solcher Punkte auf einer geraden Linie liegt, so sind die extrapolierten Werte zu 
zm =  0 u. zm =  1 leicht u. genau zu erhalten. — Bei 3 binaren Gemischen, die aus
3 Fil. A, B u. C zusammengesetzt sind, von denen nur C in A  u. B  dissoziiert, erhalt

Beih. 30. 163—96. 25/2. 1930.) L in d a u .

u. durch Diyision knajl/kA a,Ą• Nach der
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Theorie des Vf. muB dieser Wert mit dem direkt aus der Viscositat- des Ge- 
misches von A  u. B  iibereinstimmen, yorausgesetzt, daB sio chem. nicht miteinander 
reagieren. — DaB die so erhaltenen extrapolierten Werte der Theorie entsprechen, 
wird an nachstehenden Beispielen gezeigt: C6H5CH3-C6H5CH2-C7H50 2 (Benzylbenzoat); 
C6HB-C9H5CH2-C7Hr,02(Benzylbenzoat); C6H4(ÓCH3)OH (Guajacol)-C6H0; C0H4(OCH3)- 
OH-C0H5CH3;"C2H 5OH-(C2H5)20 ; n-C3H 70H-(C2H5)20 ; C0H5Cl-C6H5OH; C0H0-C0H5OH. 
(Buli. chem. Soc. Japan 4. 288—97. Dez. 1929. Tokio, Inst. f. Phys. and Chem. Res.) Bu.

E. Lange und R. Berger, Uber die Messung poteniialbestimmender Ionenadsorplion 
am AgJ mittels potentiomelrischer Fallungstilration. Vff. untersuchen den Bau der elektro- 
chem. Doppelschicht u. priifen die Abhangigkeit ihrer Kapazitat von der Menge der 
adsorbierten potentialbestimmenden Ionen. Hierbei ist die Annahme zu machen; 
daB die Ionenmenge gleich der Ladungsmenge ist. Es werden Adsorptionen von gel. 
Salzen mit potentialbestimmenden Ionen an swl. Ndd. bei den Systemen AgJiest/ 
AgN03Lsg. u. AgJfest/NH4JLsg. untersucht. Vff. benutzen hierfiir die Methode der 
potentiometr. Fallungstitration. Die zwisehen 30 u. 90° ausgefuhrten Messungen 
zeigten, daB die Adsorption in erster Naherung temperaturunabhangig ist u. proportional 
m it dem Potentialabstand ansteigt. Unter yergleichbaren Bedingungen wird im unter- 
suchten Konz.-Gebiet etwas mehr Ag+ ais J~ adsorbiert, woraus sich eine etwas un- 
symm. Titrationskurye ergibt. Will man die erhaltenen Beziehungen der Doppel
schicht mit der Abhangigkeit von Potentialdifferenz u. Ladungsmenge eines Konden- 
sators konstanter Kapazitat yergleichen, so ist eine rohe Abschiitzung der Besetzungs- 
•dichte notwendig. Letztere ist in der Entfernung von ±  einer Zehnerpotenz vom 
Aquivalenzpunkt ca. 4 bis 5% einer monomolekularen Schicht. Vff. erhalten aus der 
au ł I V  u. 1 qcm bezogenen Besetzungsdichte ais Kapazitat 60 Mikrofarad =  5,4 • 
107 cm. Hieraus ergibt sich — bei einer DE. yon 80 — der Abstand der Belegungen 
zu 12-10-8 cm. Vff. yermuten, daB dieser Abstand der adsorbierten Ionen yon den 
Gegenionen eine von der Belegungsdichte unabhiingige, atomar gegebene Konstantę 
darstellt. Die thermodynam. Grundforderungen werden yon den abgeleiteten Be
ziehungen yollkommen erfullt. (Ztsehr. Elektrochem. 36.171—79. Marz 1930. Miinchen, 
Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wiss., Phys.-chem. Abt.) B risk e .

B. Anorganisclie Chemie.
E. N. Bunting, Pliasengleicligewichte, im System Zn0-Si02. (Bureau Standards 

Journ. Res. 4. 131—36. Jan. 1930. Washington. — C. 1930. I. 1913.) Salm ang.
M. Huybrechts und N. Andrault de Langeron, Loslichkeit von BUisulfat in 

Wasser und in Natriumsulfatlosungen. Vff. bestimmen die Loslichkeit yon sorg- 
faltigst goreinigtem PbS04 in H 20  zu 40,54 ±  0,58 mg/l bei 15° u. zu 41,55 ±  0,58 mg/ł 
bei 20°; die ph des W. im Gleichgewicht mit PbS04 bei 20° zu 4,89 ±  0,0034. Die 
Loslichkeit von PbS04 in wss. Na„SO,r Lsgg. wird tabellar. u. graph. wiedergegeben. 
(Buli. Soc. chim. Belg. 39. 43—57. Jan. 1930. Liittich, Uniy., Labor. f. analyt. 
Chemie.) A s c h e r m a n n .

Herbert Joseph Seymour King, Untersuchungen uber Ammine. III. Derivate 
des Cuprinitriis. (II. ygl. C. 1926. I. 606.) Beim Erhitzen yon Tetramminocuprinitrit 
auf 85° erfolgt in 2 Stdn. ohne Verlust an Stickoxyden yollstandige Umwandlung in 
Diamminocuprinitrit; bei langerem Erhitzen bei 85° im Vakuum allmahliche Gewichts- 
abnahme des Diammins (9°/o *n 14 Stdn.), die zur Halfte von einer Zers. der Nitrit- 
radikale herruhrt. Das yon P e l i g o t  (Compt. rend. Aead. Sciences 53 [1861]. 209) 
erhaltene Prod. war wahrscheinlich ein noch NH3-haltiges bas. Nitrit. Bei Fallung 
eines Gemisches aquivalenter Lsgg. yon K N 02 u. CuS04 mit A. w rd  ein tief griines 
wss.-alkoh. F iltrat erhalten, aus dem sich nach Abdampfen des A. das bas. N itrit 
•yon VAN DER M e u l e n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 12 [1879]. 758) abścheidet. Bei 
Filtrieren der griinen Lsg. in Pyridin, Anilin  oder einer Lsg. yon p-Toluidin oder 
P-Naphthylamin wird dagegen kein bas. Nitrit, śondern ein Nd. yon n. Cu(N02)2, 
das durch 2 Moll. der Basen stabilisiert ist, erhalten. Die griine Lsg. enthalt daher 
wahrscheinlich n. Cu(N02)2. Aus den komplexen Verbb. laBt sich weder durch Warme, 
noch im Vakuum iiber H 2S04 die stabilisierende Base ohne Zers. von Nitritradikalen 
entfernen. Die tiefgriine wss. Lsg. des wenig, aber yollstandig 1. Dipyridincuprinitrits 
g ibt m it Na-Pikrat oder Na-Benzoat sofort einen Nd. yon onhydr. Dipyridińcuprl- 
pikrat bzw. -benzoat, was auf die Formel [Cu(C5H5N)2](N02)2 fur das Dipyridincupri- 
n itrit hinweist. Die Annahme, daB sich nichtionisiertes [Cu(C6H5N)2(N02)2] in W.
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unter Bldg. von Diaąuodipyridincuprinitrit auflost u. Pikrat- u. Benzoatradikale das 
Koordinationswasser aus dem KompIex austreiben, ist mangels experimenteller Beweise 
fiir die Existenz der Diaquoverb. unwahrscheinlich; Dipyridincuprinitrit wird auch. 
beim Umkrystallisieren aus W. anhydr. erhalten. — Zu den wenigen bekannten Yerbb. 
m it komplexem Kation, in dem Cu die Koordinationszahl 5 hat, kommt das Penta- 
pyridincupripikrat hinzu. — Dianilin- u. Di-p-loluidincuprinitrit sind 11. in verd. Sauren 
ohne merkliche Entw. nitroser Gase, bei W.-Dampfdest. gehen die Phenole ohne Hinter- 
lassung von Teer iiber; aus 30 g der Yerbb. Ausbeute von 73 u. 76% an wiederdest. 
Phenol u. p-Kresol.

V e r s u e h e .  Tetrammincuprinitrit aus Dianilincuprinitrit. Dies Salz wird durch 
Verreiben m it etwas ammoniakal. A. in ein blaues Pulver yerwandelt, mehr A. zu- 
gesetzt u. 10 Min. NH3-Gas durch die Suspension geleitet. Herst.-Methode von 
B a s s e t t  u . D u r r a n t  (C. 1923. III . 602) ungeeignet. Blaues Prod.; 5 Tage trockner 
Luft ausgesetzt, hinterbleibt Diammincuprinilrit, das durch W. unter Bldg. eines 
hellblauen Nd. rasch zers. wird u. bei 3 Monate langem Stehen iiber H2SO., im Vakuum 
nur 3,7% NH3 verlor. — Durch Behandlung einer k. gesatt. CuSO.r Lsg. m it festem 
K N 02 (2 Mol), Zusatz des gleichen Vol. A. u. Abfiltrieren des K 2S04 u. Cu(OH)2 wird 
eine griine Cu(N02)2 enthaltende Lsg. erhalten; aus dem konz. F iltra t scheidet sich 
beim Stehen, auch bei gewóhnlicher Temp., rasch bas. N itrit ab. — Dipyridincupri- 
nitrit [Cu(CsHsN)2](N02)2: Dio wie vorstehend aus 30 g CuS04 • 5H„0 hergestellte 
griine Lsg. wird in 25 ccm Pyridin filtriert; nach 12 Stdn. griinschwarze, gro fi e, mono- 
kline Prismen (17 g). LI. in wss. oder fl. NH3 zu einer tiefblauen Lsg. von Tetrammin
cuprinitrit. Prakt. unl. iń A., sil. in k. Pyridin zu einer dunkelgriinen Lsg., aus der 
es bei freiwilliger Verdunstung unverandert krystallisiert. F. (Zers.) 155°. •—• Dipyridin- 
cupripikrat [Cu(C5H!iN)2\{CeH20 7N 3}2: Hellgriine, mkr. Platten, die in 3 Stdn. bei 100° 
nicht an Gewicht verlieren; unl. in W., A., A. Dipyridincupripikrat wird auch leicht 
durch Behandlung von 5 g CuCl2 mit 20 g Pyridin u. Schiitteln der tiefblauen Sus
pension mit 14,7 g Pikrinsaure (ais NH4-Salz) in 1300 ccm W. in 93%ig. Ausbeute 
erhalten. — Pentapijridincupripikrat \Cu(CeH-N)5 ]{C6/ /2(97A73}2: Durch Auflsg. des 
yorstehenden Salzes in 4 Teilen sd. Pyridin u. Stehenlassen der tiefgriinen, filtrierten 
Lsg. im Vakuum iiber H2S04 iiber Nacht; grofie, sehr tiefgrune Platten; wird in 
l l/2 Stdn. bei 85° quantitativ in die Dipyridinverb. zuriickverwandelt. Dipyridin- 
cupribenzoat [Cu(C;iH^N)2\{C~Hr>0 2}2: Hellblaue, mkr. Nadeln, unl. in W., A. u. A. 
Wird auch erhalten durch Behandlung von anhydr. Cu(II)-Benzoat mit PjTridin u. 
Umkrystallisieren des blauen Prod. aus sd. Pyridin. — Dianilincuprinitrit Cu(C5H5N H 2)2 
■(N02)2: Filtrieren der griinen Lsg. aus 30 g CuS04-5H20  in 34 g Anilin; voluminoser 
Nd. (23,5 g) sehr diinner, griiner Platten. Durch NaOH sofort zers. Verbrennt beim 
Erwarmen (85°), auch bei Behandlung mit fl. NH3 oder k., konz. H 2S04. In  3 Monaten 
iiber konz. H2S04 im Vakuum kein Gewiehtsverlust. — Di-p-toluidincuprinitrit 
Cu(CiH7N H 2)2(N 02)2: Filtrieren der griinen Lsg. aus 30 g CuS04-5H20  in 38,5 g 
p-Toluidin, in A. gel.; sofort moosgriiner Nd. (26 g) diinner, mkr. Platten; Farbę u. 
Eigg. ahnlich wie beim Anilinderiv. — Di-ji-naplithylamincuprinitrit Cu(C10H7N H 2)2- 
(N 02)2: Die eisgekiihlte griine Lsg. aus 10 g CuS04-5H20  wird in eine eisgekiihlte 
Acetonlsg. von 11,5 g /J:Naphthylamin filtriert, der Nd. griinbrauner mkr. Platten 
rasch gesammelt u. mit A. gewaschen. Unl. in W. u. A., etwas 1. in Aceton. Durch 
etwas k. wss. NH3 sofort unter Abscheidung yon /?-Naphthylamin zers. Bei fehlender 
Kiihlung oder langsamem Arbeiten N2-Entw. imter Bldg. einer teerigen M. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 2593—97. Nov. London, Northern Poljrtechn.) K r u g e r .

Prafulla Chandra Ray und Puma Chandra Mukherjee, Einwirkung von Basen 
auf 1complexe Verbindungen, die sich von organischen Schwefeherbindungen und Plalin- 
chlorid ableilen. (Ygl. R a y ,  B o s e - R a y  u . R a y - C h a u d h u r y ,  C. 1929. I. 2543.) Bei 
Behandlung von PlClt m it Meihylsulfid wurden die Verbb. (1) PlC ^-2 (OII3)2S; 
(II) PlCl3-2 (C ff3)2S  u. (HI) PlCl2-2 (CH3)2S  isoliert. Leitfahigkeitsmessungen in 
Aceton zufolge ist (I) prakt. ein Nichtelektrolyt; (II) spaltet sich bei heftigem Kochen 
mit W. in (I) u. (III). Bei Einw. von Athylamin, Piperidin bzw. Pyridin auf (I) ent- 
stehen die Verbb. (IV) PtCl2-4 C2HhN H 2-2H20  u. (V) PtCl2-2 CsHn N -2  H 20  mit 
2-wertigem P t bzw. (VI) PlCl4 • 2 C5Hr)N  m it 4-wertigem Pt. In  (IV) ist Cl nicht disso- 
ziierbar. I, II u. III besitzen wahrscheinlich, ebenso wie die Einw.-Prodd. von Basen 
darauf, W ERN ERsche Konst.

V e r s u c h e .  PtCl3- 2 (CH3)2S: Zusatz von MethylsulfidiiberschuB zu einer wss. 
PtCl4-Lsg. bei Zimmertemp. u. Kuhlung mit Eiswasser; orangegelbe Krystalie. Die
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Mutterlauge gibt beim Eindunsten ein unreines Prod., wahrscheinlich ein Gomisch ver- 
sehiedener Verbb. Der bei mehrfachem langem Auskochen von PtCl3-2 (CH3)2S mit 
W. yerbleibende Riiekstand scheidet sich aus sd. Aceton in hellgelben Krystallen der 
Zus. PtCl4• 2 (CH3)2S ab; der wss. Extrakt liefert beim Eindunsten im Vakuum iiber 
H2S04 das hellgelbe, krystalline PtCl.,-2 (CH3)2S. — PtCl2 ■ 4 C2H5NH? • 2 H 20 : WeiCe 
Krystalle beim Eindunsten der beim Vermischen yon (I) mit 30°/oig. Athylamin unter 
starker Erwiirmung entstehenden Lsg.; nach Umkrystallisieren aus W. F  .(Zers.) 211°. — 
PtCl2-2 C6H uN -2 H 20 : Mischen yon (I) mit uberschussigem Piperidin, 15 Min. auf 
dem Wasserbad erhitzen, den gelblich-weiBen Riiekstand mit etwas Piperidin waschen, 
Piperidinchlorhydrat durch Digerieren mit W. entfernen, mit W., A. u. A. waschen. — 
PtCl4• 2 C5H5N : analog; gelbe Krystalle.

Bei der Einw. mancher Basen (Diathylamin, Trimethylamin u. a.) auf PtC).,- 
2 (C2Hs)2S kann der nach Reduktion des P t stattfindende Ersatz der Sulfidradikale 
durch die Base auf Zwisehenstufen zum Stillstand gebracht werden. Pt Cl 2- ■ 
(C2HS)2NH: PtCl.,-2 (CH3)2S mit 30%ig- wss. Diathylamin iiber Nacht stehen lassen; 
gelbe, unl. Verb. Die Mutterlauge gibt beim Eindunsten im Vakuum gelbes, krystallines 
PtJOl^-2 (C2H,)2S-(C2Hs)2NH. PtCl2■ C J l;iS ■ (CH3)3N : 3-tiigiges Stehenlassen yon
festem PtCl4-2 (C2H5j2S mit iiberschussiger alkoh. Trimethylaminlsg. u. Fallcn mit A.; 
gelbcr Nd., wl. in A. — Einw. von Basen auf PtCl3-2 (C6HSCH2)2: PlCl3■ 4 C3HtN H 2- 
2 H20 \  PtCl3-2 (C6H5 • CH2);,S mit anhydr. Propylamin (tJberschuB) iiber Nacht bei 0° 
stehen lassen; bei Zusatz yon W. zu der braunen, yiscosen M. weiBer Nd.; aus h. W. 
farblose Nadeln, F. (Zers.) 198°. PtCl2-{C6H5-CH2)2S-(C2H,)2NH: Gelber Nd. bei
2-tagigem Stehenlassen von PtCl3-2 (C0H5-CH2)2S mit irberschussigem Diathylamin; 
umkrystallisierbar aus Bzl. PtCl2-CH3N H 2: PtCl3■ (CaH5• CH2)2S bei 6° mit iiber- 
schiissiger alkoh. Methylamirilsg. behandeln u. iiber Nacht stehen lassen; hell-grimliche 
krystalline Verb. (Journ. Indian, chem. Soc. 6. 885—81. 31/12. 1929. Calcutta, 
Uniy.) _________________  K r u g e r .

H. M. Hansen, Radium, dets Historie, Fremstilling og Egenskaber. Kobenhayn: Lands-
foreningen til Kraeftens Bekaempelse 1929. (16 S.) Gratis.

C. Mineralogische nnd geologische Chemio.
H. Buttgenbach, Oplisches VerJialien der Spallflachen des Rhodonits. Krystallo- 

graph. Unters. des Rhodonit u. Naehpriifung der opt. Konstanten dieses Minerals. 
Der Rhodonit ist nicht, wie bis jetzt angenommen, opt. negatiy, sondern opt. positiy. 
(Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 1 6 . 35—65. 1930.) E n s z l in .

J. Melon, Orientierung des optischen Ellipsoids des Rliodonits. (V gl. v o rs t .  R e f.)  
B e s ta tig u n g  d e r  B efu n d e  y o n  B u t t g e n b a c h . (B u li. A cad . R o y . B elg ., C lasse Sciencos 
[5] 1 6 . 66—72. 1930.) E n s z l i n .

D. S. Beljankin, Beitrage zur Chemie der Feldspaie. Es wird die chem. Zus. yer- 
schiedener Feldspate, vor allem in bezug auf die allgemeinen Formeln (K, Na, Rb, Cs)- 
(Al, Fe)Si30 8 u. (Ca, Ba, Sr) (Al, Fe)2Si20 8 diskutiert, u. gezeigt, daB die Anomalien 
in der chem. Zus. der Feldspate in einigen Fallen iiber die Fehlergrenze der chem. 
Analyse hinausgehen. (Buli. Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: Iswestija Akademii 
Nauk S. S. S. R.] [7] 1 9 2 9 . 571—584.) A n d r u s s o w .

A. D. Alvir, Antamolcit, ein neues Gold-Silbertellurid. Der Antamokit, nach seinem 
Fundpunkt Antamok, Philippinen, genannt, kommt zusammen mit Quarz, Kupferkies 
u. Fahlerz ais Gangfiillung in einem Andesit yor. Anschliffe geben beim Atzen mit 
H N 03 eine geringe Triibung. HC1 gibt keine Rk., ebenso KCN u. KOH. FeCl3 triibt 
sofort u. atzt. HgCl2 trubt gelblich u. atzt schwaeh. Hartę 2—3. U. Mk. griiulich-weiB 
mit schwachem blaulichem Scliimmer. E r  ist intensiy mit Calayerit yerwaehsen, so 
daB reines Analysenmaterial nicht zu gewinnen war. Qualitativ wurde Au, Fe u. etwas 
Ag nachgewiesen. Pb, Sb u. Cu fehlen. (Philippine Journ. Science 41 . 137—39. Febr.
1930. Manila, Bureau of Science.) E n s z l i n .

H. H. Read, tlber das Vorkommen eines eisenreichen Cordierits in Aberdeenshire. 
Ein Cordierit-Spinell-Hornfels ist zu 90% aus Cordierit zusammengesetzt, daneben 
sind noch 5°/0 Spineli u. Biotit u. 5% Plagioklas yorhanden. Der isolierte Cordierit 
ha t die Zus.: 45,24 Si02, 33,00 A120 3, 0,15 Fe20 3, 14,00 FeO, 0,36 MnO, 5,77 MgO u
I,48 H 20. Der hohe Geh. an FeO ersetzt MgO. FeO: MgO =  1,32 ist bis jetzt das
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hochsto Vcrhaltnis, welches beim Cordierit festgestellt wurdc. (Geological Magazine 66. 
547—52. Dez. 1929.) E n s z l i n .

Austin F. Rogers, Ein aufierordentliches Vorkommen von Lechatelierit oder Quarz- 
glas. Der Lechatelierit kommt in dem sogen. Meteor Crater, bei Winslow Coconino 
County, Ariz., neben grauweiBen Sandsteinen vor. E r bestekt aus lócherigem amorphem 
Quarzglas, ist fast.farblos, bis 15 om dick, bat dieselbe Hartę wie Quarz, u. die Licht- 
breohung 1,460 ±  0,001. D. 2,10. Daneben sind in der Glasmasse noch angeschmolzene 
Quarzkorner u. sekundarer Cristóbalit vorhanden. Die Bldg. des Quarzglases ist wahr- 
scbeinJich auf das Auftreffen eines ungeheuer groBen Meteoriten auf die Erdoberflache 
zuriickzufiihren, welcher das Umschmelzen bewirktc. Meteoritbruchstucke wuiden 
in  der Nilhe gefunden. (Amer. Jo urn. Science [S i l l im a n ] [5] 19. 195—202. Marz 1930. 
Stanford, Univ. Minerał. Lab.) E n s z l in .

R. Hart, Studien iiber die Geologie und Mineralogie der Bóden. I. Eine ein- 
gehende Untersucliung eines Gebieles mit rerschiedenen Gesteinen, welches teilweise mit 
glazialen Bóden bedeckt ist. II. Die Boden Siidost-Schottlands. Beschreibung der geolog, 
u. mineralog. Zus. der Boden in  Abhangigkeit von ikren Muttergesteinen, wobei sich 
auch Schlusse auf die Art u. den Grad der Verwitterung der einzelnen Mineralkompo- 
nenten ziehen lassen. Die Bóden Siidost-Schottlands enthalten viele frische Silicat- 
mineralien in Form von feinen Sanden. Besprechung der Verteilung der K 20-, P20 s- 
u. CaO-haltigen Mincralien. (Journ. agricult. Science 19. 90—105. 802—13. Ókt. 
1929.) E n s z l i n .

Herbert P. T. Rohleder, Weiterer Beweis fur die Gleichaltrigkeit des Moume
Granits und der lihyolite von Tardree in  Nord-Irland. Beide Gesteine baben interbasalt. 
Alter. (Geological Magazine 66. 553—56. Dez. 1929. Broken Hill, Nord-Rho- 
desien.) E n s z l in .

W. F. Hunie, H. F. Harwood und H. L. Riley, Bemerkungen iiber einige Ana-
lysen dgyptischer metamorpher Gesteine (Schiefer). Angabe von Analysen von Glimmer-, 
Talk-, Hornblende-, Quarz- u. Chloritschiefern der ostlicben agypt. Wuste. (Geological 
Magazine 66. 540—47. Dez; 1929.) E n s z l in . •

O. Heermaim, Granitmylonitc des Sćhwarzwaldes und ihre Stellung im Bewegungs- 
bild des oberrheinischen Varistikum. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. B. 1930. 
97—110. Tiibingen, Geolog. Inst.) E n s z l in .

L. Riiger, tJber einen Granulit mit „Sekundarschieferung“ von Auerswalde in 
Sachsen. (Sitzungsber. Heidelberg. Akad: Wiss. 1930. Nr. 2. 18 Seiten. 18/1.) E n s z .

K. Matwejew, tJber ein Wolframerz im Sudural. (Compt. rend. Acad. Sciences 
U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] Serie A 1928. 128—32. -— 
C. 1928. II. 977.) . S c h ó n fe ld .

William M. Agar, Das Hodges Nickelgebiet, Torrington, Connecticut. Westlieh 
von Torrington liegt ein Amphibolit-Intrusiygebiet in einem Hornblendediorit, welcher 
mederum in metamorphe Gesteine unbekannten Altors eingedrungen ist. Die Hom- 
blende des Diorits ist primar. Die Amphibole haben uralit. Charakter. In  diesen 
Amphibolit drangen spater Lsgg. oder Dampfe ein, welche Sulfide unter teilweiser 
Yerdrangung des Amphibols absetzten. Die abgesetzten Sulfide bestehen aus Pyrrhotit 
Kupferkies u. Pentlaridit. Der Pentlandit wird wieder teilweise durch ein unbekanntes 
Minerał verdrangt. (Ąmer. Journ. Science [S i l l i m a n ] [5] 19. 185—94. Marz 1930. 
New York, Columbia Univ. Dep. of Geology.) E n s z l i n .

Salustio Alvarado, Geologia generał y estratigrafica, cristalografia, mineralogia v petro
grafia. Barcelona: Bosch 1929. (XI, 340 S.) 4°. Tela 20.—.

D. Organisciie Chemie.
Henry Gilman und John A. Leermakers, Gleichgewichtsstudien an Organo- 

magnesiumhaliden. Die nicht umkehrbare Reaktion zwischen Organomagnesiumhaliden 
und Halogensauren. Fur die Beurteilung der Resultate von G il m a n , K i r b y  u . 
K i n n e y  (C. 1929. II. 1400) war es von Wichtigkeit, festzustellen, ob das bei der 
Darst. der RMgX-Verbb. auftretende MgX2 mit KW-stoffen (sd. Bzl. oder Toluol) 
reagiert, da bei einer solchen Rk. neue RMgX-Yerbb. auftreten wiirden, die. un- 
erwartete Rk.-Prodd. liefern konnen. Es war also nachzupriifen, ob die Rk. RMgX +  
HX — r>- RH +  MgXa umkehrbar ist. Zu diesem Zweck wurden Diphenylmethan, 
Triphenylmethan u. Phenylacetylen in A.-Bzl.-Gemiseh mit MgBr, u. MgJ2 gekocht.
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Durch die Lsg. wurde C02 geleitet, um entstandenes RMgX in Form von R-C02H 
abzufangen; Halogenwasserstoff sollte durch Einleitcn des C02-Stroms in AgN03- 
Lsg. nachgewiesen werden. Der Nachweis dieser Rk.-Prodd. ist in keinem Falle ge- 
lungen, so daB obige Rk. ais nicht oder nur in aufierst geringem MaBe umkehrbar 
zu betrachten ist. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 9 . 208—11. 15/2. 1930. Ames [Iowa], 
Iowa State Coli.) O s te r ta g .

Henry Gilman, Lloyd L. Heck und Nina B. St. John, Die relaiwe Reaktions- 
fdhigkeil einiger Grignardreagenzien mit verschiedenen Verbindungen. Vff. yersetzen 
eine Lsg. der betreffenden RMgX-Verb. mit einem 10—20°/oig- UberschuB der zweiten 
Komponentę u. bestimmen die Zeit, nach der sich in der Lsg. mit Hilfe der Farbrk. 
von G il m a n  u. H e c k  (C. 1 9 2 9 .1. 1818. II. 556) kein RMgX mehr nachweisen laBt. — 
Die Rk. vón Azóbenzol mit R-MgX ist in ihrem Yerlauf nicht ganz aufgeklart; das 
neben anderen Prodd. entstehende Hydrazobenzol wurde durch.Umlagerung zu Ben- 
zidin bestimmt. Die Rk.-Dauer betriigt fiir CH3MgJ 6, fiir C2H5MgJ 0,6, fiir n. C3H7MgJ 
u. n. CjH9MgJ 2,5, fiir n. C4H9MgCl, sek. C4H3MgBr, tert. C4H8MgCl u. Cyclohexyl- 
MgCl 0,25, fiir n. C4HaMgBr 1,5, fiir iso-C4H 0MgBr u. C6H6 • CH: CHMgBr 4,0, fiir 
G6H5 • CHoMgCl 1,2, fiir C6H5MgBr 168 Stdn. p-CH3C6H4MgBr gibt nach 33 Stdn. 
noch positiye Rk. u. liefert ebenso wie das Styrylderiv. kein Benzidin. — Benzaldehyd 
reagiert mit CH3MgJ, n. C4H9MgBr, CeH^MgBr, CeHc • CH2MgCl u. CH3C6H4MgBr 
sehr rasch, die Rk. erfordert weniger ais 5 Min. — n. GJi^MgBr u. CaHsMgBr reagieren 
langsam mit Diathylsulfat (mit UberschuB rascher) u. Benzylchlorid (20—30 Stdn.) 
sehr rasch mit Zimtsdureathylester, Nitrobenzol, Acetophenon, Benzalaceton, Phenyl- 
isocyanat (<  5—6 Min.), mit mittlerer Geschwindigkeit (0,2—0,5 Stdn. fiir C4H0MgBr,
0.2—1,5 Stdn. fur C6H5MgBr) mit o-Nitrotoluol, Nitrocymol, 2-Nitro-j)-xylol, o-Nitro-
clilorbenzol, 2,3-Dichlornilróbenzol, <x-Nilronaphthalin. Mit GuGl reagiert C4H9MgBr 
langsam (21,5 Stdn.), CeH 5MgBr rasch (0,16 Stdn.). n. C4H„MgBr setzt sich sehr rasch 
mit verschiedenen Benzoesdureestem um; der Isopropylester reagiert etwas langsamer. 
(Reo. Tray. chim. Pays-Bas 4 9 . 212—15. 15/2. 1930. Ames [Iowa], Iowa State 
Coli.) OSTERTAG.

Harold Hibbert und J. G. Morazain, TJntersuchungen iiber Reaktionen, die zur 
Chemie der Kohlehydrate und Polysaccharide in Beziehung stehen. 26. Die Struktur des 
Acetonglycerins. (25. ygl. C. 1 9 3 0 . I. 1120.) Bei der Kondensation von Glycerin mit 
Aceton in Ggw. yon wasserfreiem CuS04 bildet sich nur das 1,2-Isopropylidenglycerin, 
Wahrend das isomere 1,3-Isopropylidenglycerin nicht nachweisbar ist. (Canadian Journ. 
Res. 2. 35—41. Jan. 1930. Montreal, Univ.) O h l e .

C. Paal und Herbert Schiedewitz, tlber die Unterscheidung von cis- und trans- 
Athylenverbindungen durch katalytische Hydrogenisaticm. H . Mitt. (I. ygl. C. 1 9 2 7 .
H . 62;) Das Verf. der Unterscheidung yon cis- u. trans-Athylenverbb. durch die ver- 
schiedene Leichtigkeit u. Schnelligkeit der katalyt. Red. mit durch Pd aktiyiertem H 2, 
wird nunmehr an der Isocrotonsaure (I) u. Crotonsaure (II), Erucasdure (Ul) u. Brassidin- 
sdure (IV), Cumarinsaure (V) u. o-Cumarsaure (VI), Athylcumarinsawe (VII) u. Athyl-
o-cumarsaure ( v m ) ,  sowie am Isostilbm (IX) u. Stilben (X) erprobt. Die schnellere 
Red. von I  zu n-Buttersaure gegeniiber I I  stiitzt' die Auffassung yon I  ais cis-Form. 
Ebenso legt die kiirzere Zeit, die zur yollstandigen Hydrierung yon IH  (zu Behensaure) 
gegeniiber IV erforderlich ist, die Konst. von I II  bzw. IV ais cis- bzw. trans-Dokosen- 
9-saure-22, CH3[CH2]7 CH: ÓH[CH2]n  COOH nahe. Wegen der leichten Lactoni- 
sierung von V zum Cumarin (XI), was die cis-Form yon V beweist, wurden V u. VI 
in Form ihrer Na- u. Ba-Salze hydriert, wobei die Salze yon V yiel rascher reduziert 
wurden. Dasselbe Verh. ergab sich auch bei Hydrierung yon VH bzw. \ J J I  in Form 
der freien Saurcn, was auf die Konst. dieser beiden Sauren ais cis- bzw. trans- Athoxy- 

zimtsaure hinweist. Die zwar yollstandige, aber sehr schwie-
.0 ---- C(OH)s rige Hydrierung von XI zu Eydrocumarin spricht gegen

X II C9H4< | die yon M i l l e r  u . K i n k e l i n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 2
\C H —CH [1889]. 1705) aufgestellte Cumarinsaureformel - XIL Auch

TY wird ais cis-Form wesentlich rascher zu Dibenzyl 
hydriert ais X. Das ólige IX wurde in reiner Form durch Halbred. yon Tolan (aus 
Stilbendibromid nach F i t t i g ,  L i e b i g s  Ann. 1 6 8  [1873]. 74) mit sehr kleinen Pd- 
Mengen (ca. 1: 400, Katalysator B) unter LichtabschluB (AusschluB yon Umlagerungen) 
u. folgendem Einengen im Vakuum gewonnen. Auch die Unters. von O t t  (C. 1 9 2 9 .
1. 59) iib e r d ie  le ic h te re  R e d . y o n  Dimethylmaleinsdure g egen iiber Dimethylfumarsaure 
u . v o n  cis- g egen iiber trans-Dimethylstilben, w ie  v o n  Sa l k i n d  (C. 1 9 2 9 . II. 1296)
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von a- gegeniiber (1- Telraphaiylbutendiol erganzen das vorgebrachte Beweis- 
material.

V e r s u c h e .  Ausfiihrung der Hydrierung mit iiąuimolekularen Mengen 
(0,0024 Mol.) u. demselben Solyens fiir beide Verbb. wie in der 1. Mitt. (1. c.). Bei Red. 
der freien Sauren kam 1% Pd in  Form von auf k. gefalltem BaS04 niedergeschlagenem 
Pd(OH)2 (Katalysator A), bei den Salzen in wss. Lsg. 0,5 u. l°/o Pd ais auf CaC03 
niedergeschlagenes Pd(OH)2 (Katalysator B) in Ver\vendung. — Darst. von Isocroton- 
siiure (I) durch Halbred. von Tetrolsaure, GIL/J; C-COOH (vgl. B o u rg u e l,  C. 1925.
II . 719) in A. von Ggw. von Katalysator A in der Schiittelente. Fiir die vollstandige 
Hydrierung von I  waren 60 Miń., fiir die von H  140 Min. erforderlich. Auch. bei 
partieller Hydrierung betragt in gleicher Zeit die H2-Aufnahme bei I  ein Mehrfaches 
der von H. Identifizierung der erhaltenen Buttersaure durch Oberfiilirung iiber das 
Ca-Salz in Ag-Buiyrat, CJl-fl^Ag. Merklich, aber nicht so ausgesprochen ist der Unter- 
schied auch bei den Na-Salzen von I  bzw. U  (Katalysator A). — Darst. von Eruca-(1TL) 
u. Brassidinsaure (IV) durch Halbred. von Behenolsdure, 0H a[GH2]70  • C[CH2]n ■ GOC/H 
Dabei entsteht auch etwas gesatt. Behensaure, wahrend eine aquivalente Menge Aus- 
gangsmaterial unverandert bleibt. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei der Halbred. 
von Stearolsaure, CH3[CII„].0 ; C'[C7/2]7 COOH, die zu Ol- bzw. Elaidinsaure neben 
geringen Mengen Stearinsaure fiihrt. — Hydrierung von HI, F. aus A. 33—34°, u. von 
IY (Darst. durch Umlagerung von H I mit H N 02), F. aus A. 59—60°, mit Katalysator A 
in Essigester. Wenn nicht schon von Anbeginn, so erfolgt nach einer gewissen Zeit 
die H 2-Aufnahme bei H I wesentlich rascher ais bei IV. — Hydrierung der Dinatrium- 
salze der Cumarinsame (V) (aus XI mit C2H 6ONa-Lsg. nach F i t t i g  u. E b e r t ,  L ieb igs 
Ann. 216 [1883]. 139) bzw. von o-Cumarsaure (VI), sowio der iiberwiegend 2-bas. 
neben etwas oinbas. Ba-Salze von V (aus XI in A. mit wss. Ba(OH)2 auf dem W.-Bad 
unter RuckfluB u. fraktionierter Fiillung mit CH30H  u. A.; eine Umlagerung in die 
trans-Form findet hierbei nicht statt), bzw. von VI. Der Unterschied bei Hydrierung 
der Na-Salze zu melilołsaurem Na  macht sich erst bei sehr kleinen Katalysator A-Mengen 
(0,002 g Pd) scharf bemerkbar. Nach 300 Min. ist das Na-Salz von V yollstandig, 
das von VI erst zu 2/3 hydriert. — Zur vollstandigen Red. der schneller hydrierbaren 
Ba-Salze ist bei VI die 2,5-fache Zeit erforderlich wie bei V. Nachweis der gebildeten 
Melilotsaure (f}-[o-Oxyphenyl]-propionsaure) (XIII) durch C02-Behandlung der vom 
Katalysator befreiten Lsg. u. Einengen der filtrierten Fl.; es scheidet sich das Ba-Sałz 
vonXIH [CiH9Ot )Ba +  3 H /)  in farblosen Prismen ab. — Zur vollstandigen Hydrierung 
von Athylcmnarinsaure (VII), F. 101—102°, u. Athyl-o-cumarsdure, F. 132—133° 
(Darst. nach F i t t i g  u . E b e r t  [1. c.]) mit Katalysator A in A. ist die erforderliche Zeit 
fiir VHI ca. die 4-fache wie fiir VII. — Hydrierung von frisch bereitetem Isostilben (IX) 
u. Slilbm  (X) in Essigester mit Katalysator B. Bei Verwendung von 0,001 bzw. 0,0005 g 
Pd verhalten sich die Hydrierungszeiten von IX u. X wie 1: 4 bzw. 1: 7 (graph. Darstst. 
der H2-Aufnahmen u. reiches Załdenmaterial im Original). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
766—78. 9/4. 1930. Leipzig, Univ.) H erzo g .

Robert Keith Cannan md George Maxwell Richardson, Das Thiol-Disulfid- 
system. I. K<mplexverbindungen von Thiolsauren mit Eisen. Fur das Studium der 
katalyt. Wrkg. des Fe auf die Oxydation der Thiole der allgemeinen Formel RSH ist 
die Thioglykolsaure am besten geeignet, weil hier die Rkk. unter passenden Bedingungen 
geniigend langsam vor sich gehen, um messend verfolgt werden zu kónnen. Sowohl Fe11, 
ais auch Fe111 bildcn Komplexsalze m it RSH, aber nur die des Fe111 sind gefarbt. Bei 
Abwesenheit von 0 2 bleicht die rote Farbę des Feln -RSH-Komplexes allmahlich aus, 
indem das Salz durch Autored. in  den Fen -RSH-Komplex iibergeht auf Kosten des 
RSH, das zu RSSR oxydiert wird. AusmaB u. Geschwindigkeit dieser Rk. hangen a b :
1. von der Konz. des RSH, 2. von der Konz. des Fe, u. 3. vom pn- Die hier erorterten 
Vorgange spielen sich ab im pn-Bereich 6—11. Bei kleineren pn-Werten treten andero 
Farbtone auf, u. das Verh. der Lsgg. ist abweichend. Bei pn =  7 erfolgt die Entfarbung 
des Fen i-Komplexes fast momentan, in der Gegend von pn =  10 aber geniigend lang
sam, um eine Unters. der Rk.-Kinetik zu gestatten. Oberhalb pn =  10,5—11 Ab- 
scheidung von Fe(OH)v — Bei der Titration einer 0,1-mol. Lsg. von RSH m it FeCl3 
bei pn =  10 beginnt die Abscheidung von Fe(OH)j, sobald das Verhaltnis Fe: RSH 
den Wert 1: 5 erreicht hat. Unterhalb einer Konz. von 0,005-mol. RSH ist bei pn =  10 
der FeIlr-RSH-Komplex nicht mehr bestandig. — E r kann mit TiCl2 oder Na-Hydro- 
sulfit titriert werden. Zusatz von KCN bewirkt gleichfalls Entfarbung, aber nach 
Zutritt von 0 2 wird die Fiirbung nicht wieder hergesteUt. RSSR gibt mit Fe unter den
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hier beschriebenen Bedingungen keine Komplexvcrbb., u. vermag auch den Komplex 
Fen -RSH nicht zu Fen l-RSH zu oxydieren. — Eine Isolierung der Komplexverbb., 
in denen das Ee offenbar mit der Koordinationszahl 6 fungiert, gelang nicht. — Die 
quantitative Verfolgung der Autored. des Fem -RSH-Komplexes bei den pn-Werten
8,0—10,5 durch Titration mit Na-Hydrosulfit ergab, daB dio Rk. bei hóheren pn- 
Werten scheinbar zu einem Gleichgewicht fuhrt, entsprechend der Formel :

2 Eerrithiol +  RSH =  2 Eerrothiol +  RSSR. III 
Bei pn =  10 gelangt die Rk. zum Stillstand, wenn noch ca. 50% Ee vorhanden 

sind, wahrend sie bei pn =  8 quantitativ erfolgt. Dio bei pn =  8 entfarbten Lsgg. 
regenorieren aber bei pn =  10 den Eeln-Komplex nicht wieder, auch nicht nach Zusatz 
von RSSR. Dio Rk. laBt sich ais bimolekular beschreiben, entsprechend der Eormel: 
k: t — 2 ffl-ln a/x +  (x2 — ar)/x (a =  Anfangskonz. des EeIII-Komplexes, x  =  Konz. 
desselben nach der Zeit <). Dio Konstanz von k ist nicht sehr befriedigend. Der Zu- 
sammenhang von k u. [H]' wird gegeben durch die Gleichung: log k =  16,8 +  log [H']2.
— Die Gcsehwindigkeit der Autoxydation des EoII-RSH-Komploxes zu FeII[I-RSH 
durch 0 2 konnto nicht bestimmt werden, da sie in der Gegend von pn =  10, boi der 
die Autoxydation des Feln -Komplexes genugond langsam erfolgt, unmeBbar sehnell 
erfolgt. Bei niedrigeren pn-Werten yerliiuft sie zwar langsamer, wird dann aber durch 
die Autoxydation wieder uberdeckt. — Die elektrometr. Verfolgung der Bk. wurde 
dadurch ermoglicht, daB die Einstellung der Elektrodenpotentiale im Gegensatz zu 
einfachen Lsgg. von RSH in Ggw. yon Fo-Ionen schncll u. einigermaBen gut reprodu- 
zierbar erfolgt. Die Potentialwerte sind im wesentlichen eine Funktion des Verhalt- 
nisses FeII/Fe111, sind jedoch durch einen Faktor zu korrigieren, welcher der Konz. 
von RSH u. der [H'] Rechnung tragt. Die allgemeine Elektrodengleichung nimmt 
demnach folgende Form an:

E h =  E 0 —  0,0601 log [Fe11]/[Fe111] — 0,0601 log ([£'] +  K '")/(ka +  [H ])
(S ' =  Konz. von RSH, nicht in Verb. mit Fe, K '"  =  Dissoziationskonstante des Fe111- 
Komplexes, ka =  Dissoziationskonstante der Thiolgruppe von RSH). Die Gleichung 
ist giiltig fiir das pn-Bereich 8—10,5 u. [£ '] =  0,005—0,1-mol. — Auf Grund dieser 
Unterss. nehmen Vff. folgendes Rk.-Schema an:

HaO +  O +  2[FeII(RSH)0](OH)J ^  2[FCni(RSH)0](OH)3 
y - \  Autoreduktion

2 r s h  (k ^ \  2[Fen(RSH)6RS](OH)s +  H20
\ X  RSSR

2 [FeII(RSH)6 X](OH)2
(Bioehemical Journ. 23. 1242—62. 1929. London. Univ.) O h l e .

George Roger Clemo und Stanley Brown Graham, Die Umlagerung von cis- 
łrans-Isomeren. Die Umwandlung von Maleinsauredimelhylester in Fumarsauredimethyl- 
esler, die wegen der geringen Lóslichkeit des krystallin. letzteren in dem fl. ersteren 
(nur 1%) leicht zu verfolgen ist, wird durch prim. u. sek. Aminę bewirkt, wie Yff. 
fanden. Infolge des geringeren Energiegehaltes des Fumaresters werden bei der 
schnellen Rk. betraehtliche Wiirmemengen frei. Tertiare Aminę reagieren nicht so, 
auch Triathylamin nur, solange es unrein ist (Reinigung mit p-Toluolsulfochlorid). 
Es wird angenommen, daB der Amin- bzw. Iminwasserstoff (tert. Aminę reagieren 
deawegen nicht) in Nebenvalenzbindung tr itt  mit dem doppelt gebundenen Sauerstoff 
der Estergruppe. Das fuhrt zum Auftreten eines instabilen Komplexes, in dem jedes 
Athylen-C-Atom nur von sieben Elektronen umgeben ist, u. an dem sich die Um
lagerung yollziehen kann. — Maleinsauredimethylester laBt sich leicht aus Maleinsaure- 
anhydrid u. methylalkoh. Schwefelsaure in der Siedehitze darstellen, Kp. 204—206°. 
(Journ. chem. Soc., London 1930. 213—15. Febr. 1930. Newcastle-upon-Tyne, Durham 
tlniv., Armstrong College.) B e r g m a n n .

Irene Stephanie Neuberg, Zur Frage nach der Enolstruktur der Brenztraubensaure 
und ihrer alipliatischen Abkimmlinge. Die Oxydation von Brenztraubensaure zu 
Oxalsiiure in neutraler oder sehwach sauier Lsg. gelang mit Natriumchlorat, das 
durch Osmiumtetroxyd a k tm e r t. war. NaC103 wird dabei zu NaCl reduziert. Auf 
das Auftreten von Oxybrenztraubensaure ais Intermediar- oder Nebenprod. wird aus 
einem schon in der Kalte sich geltend machenden Red.-Verm6gen gegen FEH LlN G sche 
Mischung geschlossen. Unter den gleichen Bedingungen wie die Brenztraubensaure 
wurden auch die Oxalessigsdure u. die a-Keloglutarsdure zu Oxalsiiure oxydiert. Gegen 
nicht aktiyiertes NaCl03 sind die Alkalisalze der genannten Ketosiiuren bestandig.
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Die Oxydation mit Hilfe des Osmiumkatalysators liiJBt sich durch. das Auftreten von 
Enolform erklaren, an der die Oxydation angreift. Die Yerss. geben einen chem. 
Hinweis dafiir, daB die Brenztraubensaure in der Enolform reagieren kann, was im 
Hinblick auf physiolog. Probleme von Belang ist. (Biochem. Ztsehr. 219. 165—70. 
7/3. 1930. Berlin-Dahlem, ICaiser-Wilh.-Inst. f. Biochem.) K o b e l .

Max Gradwohl, Uber den Einflu/3 der Beaktion auf die Oxydation von Amino- 
saureti an Tierkohle. In  Ubereinstimmung mit E l l in g e r  u . L a n d s b e r g e r  (C. 1923.
I. 458) wurde eine b e tra c h tlic h e  Oxydationssteigerung von Aminosaure an Tierkohle 
bei zunehmender Alkalescenz gezeigt. Die Adsorption des Glykokolls an Tierkohle 
ist von der Aciditat prakt. unabhangig. Durch Vergiftung der Tierkohle mit Cyan 
konnte gezeigt werden, daB die Steigerung des Sauerstoffkonsums bei alkal. Rk. eine 
echte Oxydationssteigerung ist. Es ergab sich, daB der Sauerstoffkonsum der Tierkohle- 
Glykokollsuspension bei alkal. Rk. zwar erheblich groBer ist ais bei saurer, daB aber 
die Mengen der yerschwindenden Aminosauren, bestimmt mit der SÓRENSENschen 
Formoltitration, prakt. gleich sind. — Nach der yon WARBURG angegebenen Methodik 
wurde gleichzeitig Sauerstoffyerbraueh u. C02-Produktion bei saurer u. alkal. Rk. 
bestimmt u. aus beiden GróBen der Oxydationsquotient gebildet. Er ist bei saurer 
Rk. 0,81, b3i alkal. 2,27. Infolgedessen iibersteigt die C02-Produktion bei alkal. Rk. 
die Erhóhung des Sauerstoffkonsums erheblich u. es miissen zwei yerschiedene Oxy- 
dationsmodi angenommen werden. (Biochem. Ztsehr. 219. 136—44. 7/3. 1930.) K o b .

Masaji Tomita und Junji Karashima, Uber die Oxyaminoverbindungen, welche 
die Biuretreaktion zeigen. V. Synthese von Isoserylglycin. (IV. ygl. C. 1928. II. 2556.) 
/?-Chlormilchsaure yerwandelt sich mit SOCl2 in fi-Chlorlactylchlorid, CH2Cl-CHOH- 
COCl, das leicht Glykokoll unter Bldg. von f}-Chlorlactylglycin, CH2C1 • CHOH- CO ■ NH- 
CH2-C00H, anlagert. Letzteres verwandelt sich m it NH3 in Isoserylglycin, CH2NH2- 
CHOH-CO-NH-CH2-COOH. — P-Chlorlactylchlorid, Kp.5 100—105°. — /S-Chlorlactyl- 
glycin, C5HsOdNCl, Bldg. aus den Komponenten in alkal. wss. Lsg. Das neutralisierte 
Rk.-Prod. wird eingedampft, mit A. ausgewaschen, in wss. Lsg. uberfuhrt, beigemengte 
Chlormilchsaure mit A. entfernt u. schlieBlich in alkoh: Lsg. mit A. zur Abscheidung 
gebraeht. Hygroskop. Krystalle aus A., F. 105°, 11. in W. u. CH3OH, schwerer in A., 
Amylalkohol u. Aceton, in organ. Losungsmm. fast unl. Isoserylglycin, C5H10O4N2, 
Krystalle, F. 224°, 11. in W. mit neutraler Rk., unl. in A., Biuretrk. + .  (Ztsehr. physiol. 
Chem. 187. 238—40. 17/2. 1930. Nagasaki, Med. Akad.) G u g g e n h e im .

William John Nobbs Burcll, Ubęr Oxyaminosduren. Ahnlich wie Maleinsaure 
beim Behandeln mit Chlorwasser (D a k i n , C. 1922. I. 123) addieren Aeryl-, Croton- 
u. Tiglinsaure unterchlorige Saure unter Bldg. von Verbb., die sich yon NH3 in Amino- 
osysauren umwandeln lassen. Es treten Gemische der a-Amino-jS-oxy- u. oc-Oxy- 
/?-aminosauren auf. Glutaconsaure liefert gleichfalls in normaler Rk. a-Chlor-/J-oxy- 
glutarsaure (I), die aber beim Behandeln mit methylalkoh. NH3 (uber II) in das Ammon- 
salz der Dioxyglutaraminsaure (HI) iibergeht.

I  HOOC-CHCl.CH(OB).CH2-COOH II HOOC-CH-CH(OH).CHa-CO
III HOO C ■ CH(OH) • CH(OH) • CH2 ■ CONH, ' NH '

V e r s u c h e .  Glutaconsaure wurde nach einer unpublizierten Vorschrift von 
K o n  aus a,y-Dicarbathoxyglutaconsaureester gewonnen. — <x.-Chlor-f)-oxyglularsaures 
Ba, C5H 50 5ClBa (nach I). Aus Glutaconsaure u. unterchloriger Saure, Neutralisieren 
mit Baryt. Gelbe Krystalle. — Dioxyglutaraminsaure, C6H 90 5N (HI). Aus der rohen 
Lsg. yon I  wird mit methylalkoh. NH3 das Ammonsalz, aus wss. A. diinne Plattehen, 
daraus iiber das Ag-Salz m it H2S die Saure gewonnen. Reduziert ammoniakal. Ag- 
Lsg. — a -Amino-P-oxybuttersaure, C4H90 3N. Verunreinigt mit f}-Amino-oxybutlersaure 
aus Crotonsaure mit unterchloriger Saure; durch Erhitzen des rohen Prod. in CH3OH 
mit NH3 unter Druck M’urde das Ammonsalz (nicht isoliert) dargestellt; das daraus ge- 
wonnene Ag-Salz, dunnePlattehen, gab mit H 2S dielangsam krystallisierende freie Saure. 
Gibt gut krystallisierte Chinin- u. Cinchoninsalze. — <x-Oxy-fi-amino-fi-methylbutler- 
saure, CsHjjC^N. Analog aus Crotonsaure. Ag-Salz, Pulver; Brucinsalz. — Acrylsaure 
gibt analog ein Gemisch von Serin u. Isoserin. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
310—12. Febr. Westminster School.) B e r GMANN.

John Gwilliam Maltby, Die Klassifizierung der Zucker. n. (I. ygl. C. 1926-
II. 1263.) Bezeichnet man die sekundaren Carbinolgruppen der Monosaccharide im 
Smne des Schemas I, u. beriicksichtigt, daB die Drehung der Gruppe M  fiir die Zu- 
gehorigkeit eines Zuckers zur d- oder 1-Reihe yon ausschlaggebender Bedeutung ist,
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Tabelle I.

Gruppen J  K L M N 0  P

Aldosen . . . .  

Ketosen . . . .

------------------------ 0 - ------------------- ,
CH(OH) • CH(OH) • CH(OH) • CH(OH) • CH • CH,OH
,---------- — ------ 0 -------- ;------------- ,

CH2(OH).C(OH) • CH (OH) • CH(OH) • CH(OH) ■ CII2
Tabelle II.

Zucker Konfiguration a Gleieh-
P

L M N 0 P gew.

d-Glucose . . . . _ + _ _ i i i ° 52° 19°
1-a-Glucoheptose 
1-Fructose . . . . +

+ -- -- — 28° 
—133°

—20° 
—92° '

45°
—21°

Tabelle III.

Zucker Hauptprodukt Konfiguration
2 3 4 5 6 7

L y x o s e .........................
G u lo s e .........................

Galaktonsaure
a-Guloheptonsiiure +

+ +
+

a-Mannoheptose . . . a,a-Manno-octonsiiure
Fructose-earbonsaure

■ — ■ + + — —
Fructose . . . . . + +

Tabelle IV.

Zucker Konfiguration.
I M N 0 p Q R S

a,a-d-Rhamnoheptose . . + + — — + +
cc,a-l-Gluco-octoBe . . . + -- — + ---
a,a,oc-d-Glucononose . . + + — + --- —
a,a,a,a-d-Glucodecose . . + + — • + — —
a,a-l-Galaoctose . . . . +
<x,oc,a-l-Mannonose . . . -- — + -- —
a-l-Rhodeohexose . . . — + +
so ergibt sich (vgl. Schema II), daB dio von der d-Glucose abgeleitete a-Glucoheplose, 
sowie die natiirliche Fructose der 1-Reihe zuzurechnen sind. — K ir die friiher yertretene 
Auffassung, daB die bei der Cyanhydrinsynthese ais Hauptprod. entstchenden Carbon- 
sauren am C-Atom 2 die entgegengesetzto Konfiguration besitzen, wie am C-Atom 4, 
werden weitere Beispiele aus der Literatur erbracht (vgl. Schema III). SchlieBlich 
werden fiir eine Reihe hóherer Monosaccharide die Konfigurationen abgeleitet im Sinne 
des Schemas IV. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2769—71. Dez. Epsom, Distillers 
Co.) Oh l e .

Fritz Goos, Hans Heinrich Schlubach und Gustav~Adolf Schroter, Absorp- 
tionsmessungen im Ultraviolett mit Thermosaule und ihre Anwendung auf Probleme der 
Zuckerchemie. Mit einer ncu durchkonstruierten Apparatur, dereń cingehende Bc- 
schreibung an anderer Stelle erfolgen wird, messen Vff. dio Absorptionsspektren der 
Glucose, u. einiger D eriw . derselben im Ultrayiolett. In  bezug auf die Glucose selbst 
wird das Ergebnis von H e n r i  u . S c h o u  (C. 1928.1. 2485) bestatigt, daB gut gereinigte 
Glucose im Ultraviolett kontinuierlich absorbiert. Die von N i e d e r h o f f  (C. 1928.
I. 2485 u. friihere Arbeiten) beobachtete selektive Absorption ist auf ungeniigende 
Reinheit der Praparate zuriickzufubren. a-Methylglucosid in W. u. Penlamelhyl-n- 
glucose in A. absorbiercn gleichfalls schwach u. kontinuierlich, wahrend der 2,3,4,5,6- 
Penłametliylather der Glucose, der eine freie Aldchydgruppe enthalt, sich durch eine 
nach kurzeń Wellenlangen sehr stark ansteigende Absorption auszeichnet. AuBerdein 
macht sich bei ihm das Erscheinen der fiir die CO-Gruppe charakterist. Bandę bei
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2800 A deutlich bemerkbar. — SchlieBlich priifen Vff. an den beiden ringisometen 
Pentamethyldthem der Glucose die Frage, ob sich das pyroide Ringsystem von dem 
furoiden spektrograph. unterscheiden laBt. Ein geringer Unterschied in der Absorption 
ist in der Tat erkennbar, doch nicht charalcterist. genug, um darauf den Nacfiweis 
geringer Mengen der A-Form neben der n-Form griinden zu kónnen. (Ztsehr. physiol. 
Chem. 1 8 6 .  148—56. 23/1. 1930. Hamburg, Univ.) Oh l e .

Walter Norman Haworth und Charles Raymond Porter, Isolierung der Icry- 
stallisierten a- und (j-Athylglucofuranoside (y- Alhylglucoside) wid anderer krystalli- 
sierter Derivate der Glucofuranose. Die a- u. (3-Athylglucofuranoside wurden auf folgendem 
Wege gewonnen: Monoacetonglucose wurde in ihr 5,6-Garbonat, u. dieses durch 
Hydrolyse mit alkoh. HC1 in ein Gemisch der a- u. fl-Fonnen des 5,6-Carbcniats der 
Athylglucofuranoside iibergefiihrt, von denen sich die /9-Form leicht abtrennen liifit. 
Die a-Form konnte auf dem Weg iiber das Acetat rein erhalten werden. Bei der alkal. 
Verseifung erhalt man alsdann die freien Athylglucoside. Sie zeigen das typ. Verh. 
der y-Glucoside, d. h. sie werden bereits von 1/100-n. HC1 bei 95° in einer halben Stde. 
gespalten. Die Konst. der Verbb. folgt aus dem Gang ihrer Herstellungsweise, u. aus 
der Tatsache, daB das 5,6-Carbonat der Monoacetonglucose die freie OH-Gruppe ebenso 
wie die Diacetonglucose in Stellung 3 triigt, was durch die Umwandlung in 3-p-Toluol- 
sulfodiacetonglucose bewiesen wird. Die spezif. Drchungen der Athylglucofuranoside 
liegen wesentlich anders ais von HUDSON fiir die beiden noch unbekannten Athyl- 
glucosido berechnet worden sind. Fur die a-Form ist [a]n =  +98°, fiir die /9-Form 
—86°. Ihre Differenz, +184°, stimmt iiberein mit der Drchungsdifferenz der a- u. 
/J-Athylglucopyranoside. Damit sind die Auffassungen yon H u d s  O N iiber die Ring- 
struktur der Glucoside u. seine Einwiinde gegen das Methylierungsverf. widerlegt. — 
Auch das 5,6-Carbonat der Glucofuranose selbst konnte krystallisiert erhalten werden.

V e r s u c h e .  Monoacetonglucosecarbonat, C10H 14O7, durch Einleiten von COCl2 
in  eine stark turbinierte Suspension von Glucose oder Monoacetonglucose in Aceton. 
Aus A. Nadcln vom F. 223—224° (Zers.), [a]57 8020 =  —36°. Liefert bei der Behandlung 
mit verd. Alkalien Monoacetonglucose. — 3-p-Toluolsulfomonoacełonglucosecarbonat, 
C17H 20O9S, aus vor8t. Verb. mit p-Toluolsulfochlorid in Pyridin bei 60°, aus A.Nadeln 
vom F. 103—105°, [a]578o23 =  —36°, [a]540123 =  —39° (Aceton; e =  0,6). Daraus durch 
Verseifung mit 1 Mol. %-n. Ba(OH)2 3-p-Toluolsulfomonoacetonglucose, die mit CuS04 
u. Aceton in ' p-Toluolsulfodiacetonglucose vom F. 120—121° iibergefiihrt wurde. 
fi-Athylglucofuranosid 5,6-monocarbonat, C9H140 7, durch Spaltung des Monoaceton- 
glucosecarbonats mit 2,25°/.<)ig. absol. alkoh. HC1 bei einer Zuckerkonz. von 1,6% 
bei 45—50° aus A. +  absol. A. oder aus gewóhnlichem A. mit PAe. lange, seidige Nadeln 
vom F. 164—165°, [a]578019 =  —50,6°, [a ]546119 =  —65,0° (W.; c =  1,1), 11. in W. 
A., Aceton, Chlf., swl. in absol. A. Aus den Mutterlaugen ein sirupóses Gemisch der 
a- u. /J-Formen, das wie ublich acetyliert wurde. 2,3-Diaeetyl-a-athylglucofuranosid- 
5,6-monocarbonat, C13H 18H 9, aus Essigester oder A. oder W. Blattchen vom F. 159—160° 
(Zers.), [a]57 8021 =  +143°, [a ]540121 =  +157° (Aceton; c =  1,71). —2,3-Diacetyl-fS- 
athylglucofuranosid 5,6-monocarbonat, C13H180 9, aus verd. A. Nadeln vom F. 79—81° 
[a]578023 =  —39°, [a ]646123 =  —42° (Aceton; c =  0,93). — a-Athylglucofuranosid,
C8H 160 6, aus Essigester +  wenig A. Nadeln vom F. 82—83°, [a]578()23 =  +106°, 
[a]546123 =  +116“, M d23 =  +98° (W.; c =  1,58). — /3-Athylglucofuranosid, aus Essig
ester mit absol. A. bei —10° groCe Krystallbuschel vom F. 59—60°, [a]D 2G,s — —86°, 
[tx]57802W =  —93°, [a]546i268 =  —101° (W.; c =  0.9). — Methylglucofuranosid-5,6- 
moTiocarbonat, CsH,n07, aus CH3OH mit absol. A. Krystalle vom F .  143— 145° (Zers.), 
[a]578022 =  —66°, [a]5.16122 =  —75° (W.; c =  0,7), sil. in A. oder W., weniger in Chlf., 
Bzl., A. — Glucofuranose-5,6-monocarbonat, C7H 10O7, aus den Glucofuranosidmono- 
carbonaten oder Monoacetonglucosecarbonat mit 1/50-n. HC1 50 Min. bei 80°. Aus 
CH3OH oder A. groBe Krystalle vom F. 182—183° (Zers.), [a]578020 =  +18° (W.; c =
0,8), Mutarotation wurde nicht beobachtet. Reduziert FE H L iN G sehe Lsg. u. IOInO,- 
Lsg. in der Kalte, aber rótet nicht fuchsinschweflige Siiure. — Phenylosazon, ClflH 20O5N4, 
aus verd. A. gelbe Nadeln vom F .  202—203°, fast unl. in W. Zeigt Mutarotation. 
[a]578021 =  —103° —-> —48° (Pyridin, letzte Ablesung nach 4 Tagen). — Anilid, 
^nHisOBN, aus Essigester oder A. Nadeln vom F. 175°, Zers. bei 180°. Is t fast opt. 
inakt. Liefert bei der Hydrolyse mit Ba(OH)2 das bekannte Glucoseanilid. (Journ. 
chcm. Soc., London 1 9 2 9 . 2796—2806. Dez. Edgebaston, Univ.) O h l e .

Walter Norman Haworth und Charles Raymond Porter, Zuckercarbonate. IV. 
Die Dicarbonate der Glucose, Fructose, Mannose, Galaktose und- Arabinose. (III. vgl.
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C. 19 2 7 - II . 1246; vgl. auch vorst. Ref.) Wahrend nach dem fruher bcschfiebonen 
Yerf. die Darst. von Dicarbonaten der Zucker nicht gelingt, konnten Vff. nunmehr 
dureh Einw. von COCl2 in Pyridin auch diese Verbb. zugiinglich machen. Die Di- 
earbonate der Zucker sind gut krystallisierte Verbb., die den Diaeetonderiw. weit- 
gehend iihneln. Von Sauren werden sie schwerer hydrolysiert ais diese, dagegen von 
Alkalien sehr leicht, schon in der Kalte. Auch dio spezif. Drehungen liegen im all- 
gemeinen in derselben GroBenordnung wie dio der Diaeetonderiw., nur die Dicarbonate 
der Arabinose u. Galaktose verhalten sich abweichend.
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V e r s u e h e .  Glucosedicarbonat, C8H80 8 (I), durch Einleiten von COCl2-Gas in 
eine feine Suspension von 18 g Glucose in 50 ccm Pyridin unter starkem Turbinieren 
bei 0° in 1 Stde. Zers. des COCl2-Pyridinkomplexes mit Eiswasser u. Extraktion der 
Lsg. mit Essigester unter gleichzeitiger Neutralisierung mit BaC03. Aus dem Essig- 
esterextrakt nach Eindampfen im Vakuum mit A. Nadeln oder Blattehen vom F. 224° 
(Zers.). Ausbeute 1 g, [oc]d =  —29° (75%ig. wss. Aceton; c =  1,0), Loslichkeit ziemlich 
gering, am leichtesten in Pyridin, dann abnehmend, in Aceton, Essigester, A., W., Chlf. 
Bei langerer Einw. von COCl2 entsteht daneben ein unl. amorphes Kondensationsprod., 
wahrscheinlich ein Deriv. eines Polysaceharids. — Galaktosedicarbonat, C8H 80 8 (II), 
aus W. lange Nadeln vom F. 212° (Zers.), [a]578021,5 =  —86,5° (75%ig. wss. Aceton; 
c =  0,6). — Mannosedicarbonat, C8H80 8 (III), aus W. Blattehen oder Nadeln vom 
F. 122—123°, [a]578?21 =  +26°, [a]3,10121 =  +28,5° (Aceton; c =  1,0). Zeigt keine 
Mutarotation. Anilid des Mannosedicarbonats, Cj4H130 7N, aus dem Dicarbonat u. 
Anilin in sd. A. in 2 Stdn., aus Essigester mit absol. A. harte Prismen vom F. 174—175°,
die sich an der Luft allmahlich verfarben, [a]578020 =  —70°---->---- 32° (A.; e =  0,2;
Gleichgewicht nach 18 Stdn.), [oc]d18 =  —83° (CH3OH; c =  0,1). — Fructosedicarbonat, 
C8H80 8-0,5 H20  (IV), aus W. harte Prismen oder Nadeln. Das Krystallwasser ent- 
weicht bei 90°, F. 173—174° (darauf Zers.), [a]5780is =  —143°, [a]546116 =  —159° 
(50%ig- wss. Aceton; c =  1,14). Auch hier entsteht ais Nebenprod. ein unl. Carbonat 
eines Polysaccharids. — Arabinosedicarbonat, C7H60 7 (V), aus W. harte Prismen vom 
F. 200—202° (Zers.), die im Vakuum bei 180—190° sublimieren, [a]578025 =  +61,3°, 
Wsioi26 =  +66,0° (67%ig. wss. Aceton; c =  1,3), swl. in Chlf., erheblich leiehter 1. in 
Essigester, A., W., Aceton. (Journ. chem. Soe., London 1 9 3 0 .151—57. Jan. Edgbaston, 
Univ.) Oh l e .

Tsuneya Marusawa, Den-Iclii Naito und Jun-Ichi Uchida, Beilrage zur 
Kennlnis des Sulfitzellstoffkoclwerfahrens. I. Mitt. tJber die Einwirkung der Bisuljit- 
losungen auf Zuekerarten. Fur die Unterss. wurden durchweg Lsgg. verwendet, die 
auf 1 1 ca. 0,08 Mol. Zucker u. ca. 0,3 Mol. NaHS03, daneben aber verschiedene Mengen 
von Sulfit oder S02 enthielten. Ais Zucker wurden Ghicose, Mannose, Xylose u. Lavulose 
herangezogen. Die ersten 3 verhielten sich gegen Bisulfit sehr ahnlich. Bei Zimmertemp. 
geben sie damit lockere Verbb., welche in wss. Lsg. weitgehend dissoziiert sind. Der 
locker gebundene Anteil des Bisulfits ist leicht wieder abspaltbar, so daB man diesen 
Anteil entweder durch Koehen mit verd. HC1 spalten u. die in Freiheit gesetzte S02 
wieder abdest. oder mit J-Lsg. in Ggw. von KOH direkt titrieren kann. Das Red.-

X n . 1. 193
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Vermógen des Zuckers erleidet dabei keine Vcriinderung. Fiir die Dissoziationskon- 
stanten dieser Zuekerbisulfite in dem oben erwahnten Konz.-Gebiet wurden bei Zimmer
temp. folgende Werte gefunden: Glucose 0,38, Mannose 0,12, Xylose 0,15. — Fructose 
gibt bei Zimmertemp. keine loekere Bisulfityerb., sondern erst beim Erhitzen. — Er- 
hitzt man zuckerhaltige Bisulfitlsgg. im Autoklaven mehrere Stdn. auf 130°, so ver- 
sohwinden Zueker u. Bisulfit unter Bldg. yon Thiosulfat, dessen Menge m it steigender 
[H‘] scbnell zunimmt. Yermindert man die [H'] durch Zusatz yon Na2S03, so tritt 
die Thiosulfatbldg. stark zuriick, trotzdem die Abnahme des Zuckers u. Bisulfits er- 
heblicli bleibt. Erhóht man umgekehrt die [H‘] durch. reichlichen Zusatz von H 2S03, 
so entstehen neben Thiosulfat auch Sulfat u. Polythionate. Gleichzeitig nimmt der 
SQ2-Geh. viel starker ab ais sonst, wahrend der Yerlust an Zucker geringer ist ais bei 
Na2S03-Zusatz. Die Neigung zur Thiosulfatbldg. ist unter gleichen Bcdingungen am 
gróBten bei Glucose, am kleinsten bei Liwulose. — Die S03H-Ionen zers. sich bei Ggw. 
von Zucker ungemein schnell, besonders wenn die Lsg. neben Bisulfit einen groBen 
UberschuB an S02 enthalt. In Ggw. von Na2S03 ist dagegen die Zers.-Geschwindigkeit 
des Bisulfits trotz Ggw. des Zuckers yermindert. — Vff. nehmen daher an, daB sich 
der Zucker in der Hitze mit Bisulfit zu festeren Verbb. kondensiert, die von den bei 
Zimmertemp. entstehenden yerschieden sind. Sie nehmen weiterhin an, daB in der 
Hitze mindestens zwei Kondensationsprodd. entstehen, von denen sich die eine (/l) 
mit sd. verd. HCl unter Bldg. yon Thiosulfat spal ten laBt, wahrend die andere (B) 
unter diesen Bedingungen nicht angegriffen u. auch durch langes Kochen mit alkal. 
Br-Lsg. nicht yóllig zers. wird. Beide Yerbb. enthalten Zucker u. Bisulfit in aqui- 
molckularem Verhaltnis. Bei 130° entsteht zuerst Verb. A , welche nach der Brutto 
gleiehung: 2 RC0HS03H ' =  2 RCOOH +  S20 3"  +  H 20 je nach den Bedingungen 
teilweise oder yollstilndig zerfallt. H ‘ bcgiinstigcn diese Rk. — Verb. B  bildet sich 
bei 130° in Ggw. von Na„S03. H ’ hemmen diese Rk. Offenbar entsteht auch hier 
zuerst Vcrb. A, die infolge der geringen [H‘] der Zers. entgelit u. sich in B  umlagert. 
Mit Soda u. Na20 2 laBt sich B  yóllig zerstóren u. der darin enthaltene S ais Sulfat 
bestimmen. Dieser Rk.-Mechanismus erklart auch den EinfluB der [H‘] auf den Zerfall 
des S03 H-Ions. Um die eigentliche Rk. zwischen Zucker u. Bisulfit zu studieren, 
muB man also bei móglichst niedriger fH'] arbeitcn. — Bei Bestst. des lose gebundenen
S02 in auf 130° erhitzten Lsgg. wird J-Lsg. nicht nur yoń demjenigen Anteil des S02, 
das locker an Zucker gebunden ist, sondern auch von den wahrend der Erhitzung ent- 
standenem Thiosulfat u. Polythionaten yerbraucht. Kurz yor dem Zeitpunkt, in dem 
sich aus dem Rk.-Gemisch S abzuscheiden beginnt, erreicht daher der Geh. an lose 
gebundenem S02, welches hier wesentlich aus Thiosulfat u. Polythionaten stammt, 
ein Maximum. (Memoirs Ryojun College Engin. 1. 351—93. 1929.) Oh l e .

William George Campbell, Der Abbau des Hdlzes durch gleichzeitige Einwirkung 
vcni Alkohol und Salzsaure. Vf. zeigt, daB durch Einw. yon athylalkoh. HCl unter 
den yerschiedensten Bedingungen nieht nur Cellulose oder Lignin, sondern samtliche 
Holzbestandteile angegriffen u. gel. werden. Der AusschluB yon W. begiinstigt die 
Zerstórung der Kohlehydrate, wahrend die masimale Zerstorung des Lignins bei An- 
wendimg einer konz. Lsg. yon HCl in abs. A., die noch das durch Bldg. von C2H5C1 
entstehende W. enthalt, eintritt. — Cellulose u. Lignin liegen im Holz wahrscheinlich 
nicht ais chem. Verb. der beiden Komponenten vor. (Biochemical Journ. 23. 1225—32.
1929. Princes Risborough. Forest Products Research Laboratory.) Oh l e .

Hans-Joachim Rocha, Frahlionierte Fallung von acetonldslicher Acetylcellulose. 
Lsgg. yon Acetylcellulose (bis 5%) in Aceton werden durch yorsiclitigen W.-Zusatz 
fraktioniert. Die erste ausfallende Fraktion (A) reiBt den gróBten Teil der Asche- 
bestandteile u. Fremdstoffe mit, die mittlere (M) bestcht aus reiner Acetylcellulose, 
die dritte (B) enthalt den gróBten Tcil der Abbauprodd. u. Anteile kleinerer Micellen. 
Die 3 Fraktionen wurden cliarakterisiert durch ihren Drehwert in Kupferoxydammoniak. 
Die jB-Fraktion u. die Mutterlauge enthalten die Bestandteile mit geringem Dreh- 
yermógen. Die A- u. J/-Fraktion haben nach mehrfachem Fallen den Drehwert der 
reinen Cellulose. Eine Trennung nach dem Acetylgeh. tr i t t  nicht ein. Die ^[-Fraktion 
bildet einen zahen, transparenten Nd. von hohem Lósungsm.-Geh. Die -3/-Fraktion 
bildet 2—1 mm lange Nadeln (Faserbiindel), die Stabehendoppelbrechung zeigen u. 
aus geordneten Krystallchen zu bestehen scheinen. Das Filmbildungsvermógen ist 
fiir alle 3 Fraktionen gut. Die ZerreiBfestigkeit nimmt bei A  mit steigender Reinigung 
zu. Fiir M  u. B  ist sie geringer ais fiir A. ZerreiBfestigkeit u. Viscositat zeigen bei 
Mischungen. der yerschiedenen Fraktionen keine Additiyitat. Erstere erreicht einen
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maximalen Werfc bei Zusatz von 10—20°/0 einer kleinerteiligen Fraktion. In  Aceton 
zeigen die ,4-Fraktionen die hoheren Werte der inneren Reibung, die wesentlich auf 
die TeilcłiengróBe zuruckzufiihren sind. Systeme von Acetylcellulose in W.-Aceton 
zeigen bei bestimmter Zus. des Lósungsm. Viscositatsminima, dereń GróBe u. Lage von 
Konz. u. Art der venvcndeten Fraktion abliangt. (Kolloidehem. Beih. 30. 230—48. 
25/2. 1930. Gottingen, Inst. f. anorgan. Chemie.) LlNDAU.

M. Honig und W. Ruziczka, tJber den oxydativen Abbau der Starkę mit Brom 
in alkalischer Losung. Durch Oxydation von 1. Starkę u. von Kartoffelstarke in alkal. 
Lsg. mit V2crn- Bariumhypobromitlsg. (auf 2 Glucosereste 1 Sauerstoffaquivalent, 
Neutralisation mit Yj^-n. Ba(OH),-Lsg.) in der Kalte unter Einw. der Quecksilber- 
quarzlampe wurde Mallóbionsaure erhalten. Isolierung ais Ca-Salz, Identifizierung 
durch Brucinsalz. Vff. sehen die Bldg. von Maltobionsaure ais wichtige Stiitze fiir die 
Annahme an, daB in der Starkę ein Diglykohexosanmolekiil (Diamylose) ais Grund- 
oder Elementarmolekul vorhanden ist. (Bioehem. Ztschr. 218. 397—401. 28/2. 1930. 
Briinn, Deutsche techn. Hochsehule.) K o b e l .

E. P. Kohler und S. F. Darling, Studien der Cyclopropanreihe. X III. Ein neuer 
Typ eines Gyclopropenderivats. (XII. vgl. C. 1930. I. 1615.) In  friiheren Arbeiten 
ist die Moglichkeit ei'wogen worden, daB Cyclopropenderiw. ais Zwischenprodd. bei 
der unter der Einw. von Alkalien erfolgenden Aufspaltung von Nitrocyclopropanen 
zu offenen Verbb. auftreten. Die offenen Verbb. sind ungesiitt. u. enthalten keine 
N 02-Gruppe; die H N 02-Abspaltung kann vor oder nach der Ringóffnung erfolgt sein. 
Es wurde deshalb untersucht, ob iiberhaupt ein Cyclopfopan durch Abspaltung von 
UNO, aus einem passend substituierten Nitrocyclopropan entstehen kann; es ist in 
der Tat gelungen, den l-Phenyl-l-nitro-2-m-nitrophenylcyclopropan-3,3-dicarbon- 
sauredimethylester, dessen Darst. besehrieben wird, durch Behandlung mit NaOCH3 
in l-Phenyl-2-m-nitrophenylcycloj>ropen-(l)-dicarbonsdure-{3,3)-dimethylester (I) iiber - 
zufiihren. Die Konst. ergab sich durch Hydrolyse u. Oxydation des Prod. mit K]\ln04, 
wobei Nitrodibenzoylmethan entstand. Die Isolierung von I  rechtfertigt die An
nahme der intermediaren Bldg. von Cyclopropenen bei der Aufspaltung von Nitro
cyclopropanen u. bildet einen Beweis gegen die Ansicht von Goss, INGOLD u. T h o r p e  
(C. 1923. I. 1309), daB Cyclopropenderiw. nur bestandig sind, wenn der Ring ein 
nicht an der Athylenliieke stehendes H-Atom enthiilt. I  enthalt kein konjugiertes 
System u. wird durch h. konz. NaOCIL, nicht angegriffen. — Die Darst. von I  ging 
von dem Ester II  (X =  H) aus. Dieser liefert mit Br in Chlf. ein Bromderiv. (II, X =  Br), 
das aber mit K-Acetat in Methanol nicht das gesuchte Cyclopropan III, sondern das 
Isoxalinoxyd IV liefert. Bromiert man die Na-Verb. von I, so erhalt man ein Brom- 
deriv. von annahemd gleichem F., das ebenfalls Formel II  besitzt u. bei der Ab
spaltung von HBr neben IV das Isomere III liefert. I  entsteht aus III durch Einw. 
von NaOCIL.

I  OjN• C0H6• O——p(C02CH3), n  (^ H ł.0 H ^ 0 ł). CH(QłH44 | )t). c x (C0,CHJ,

I I I  O jN -C oH ^C H -ąC O jC IU  i y  O ^ ^ C ^ . C H - C ^ C H A
OaN^C^C0Hs C6H6- C = N 0

Y e r s u c h e .  fi-m-Nilrophenyl-y-nitro-y - phenylathyhnalonsduredimethylester,
C19H 180 8N2 (II, X =  H). Aus m-Nitrobenzalmalonsauredimethylester, Phenylnitro- 
methan u. etwas NaOCH3 in Methanol. Nadeln. F. 118—120°. Wl. in A., zl.in Methanol. 
Der F. liegt gelegentlich infolge Anwesenheit eines Stereoisomeren (kurze Nadeln, 
nicht isoliert) etwas tiefer. — Bromverb. A, C19H 170 8N2Br. Aus II  (X =  H) u. uber- 
schussigem Brom in Chlf.; die Rk. muB durch Besonnung der h. Lsg. eingeleitet werden. 
Feine Nadeln aus Methanol. F. 126°. — 3-Phenyl-4-m-nitrophenylisoxalinoxyd-5,5- 
dicarbonsauredimetliylester, C19H 10O8N2 (IV). Aus der Bromyerb. A u. K-Acetat in 
sd. Methanol. Ganz sckwach gelbe lirystalle aus Methanol. F. 173—174°. — Gibt 
beim Erwarmen mit methylalkoh. KOH die Dicarbonsaure C17Hi20 8N2 [krystallisiert 
nur bei Ggw. von A. mit 1 (C2H5)20 ; schwach gelbe Krystalle, schm. unter Aufbrausen], 
beim Auflósen in eisk. konz. NaÓCH3-Lsg. 3-Phenyl-4-m-nilrophenylisoxalinoxyd-5- 
carbonsaure, C16H120 6N2. Schwach gelbe Nadeln aus A.-PAe.; F. ca. 190° (Zers.). 
Wird durch Ozon u. KMn04 nicht angegriffen. Na-Salz u. Ag-Salz, Nadeln. Methyl- 
ester, C1TH 14O0N2. Schwach gelbe Prismen aus A.-PAe. F. 133°. — 3-Plienyl-4-m- 
nitrophenylisoxazol-5-carbonsaure, C10Hi„O5N2. Aus der Dicarbonsaure C17H (20 8N2

193*
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beim Erhitzen m it W. Entsteht auch ais Nebenprod. bei der Darst. von III u. IV. 
BlaBgelbe Rhomben. Zers. boi ca. 300°. Swl. in A. u. Methanol. Das gelbo Cu-Salz 
zers. sich beim Erhitzen explosionsartig. Methylester, C17H 120 5N2. BlaBgelbe Prismen. 
F. 133°. — Bromverb. B, C10H17O8N2Br (II, X =  Br). Man 1. den Ester H (X =  H) 
in NaOCH3-Lsg. u. gieBt in eine Lsg. von uberschiissigem Br in Methanol. Fast farb- 
lose Krystalle aus Methanol. F. 125—126°. — l-Phenyl-l-nitro-2-m-nitrophenyl- 
cyclopropan-3,3-dicarbonsauredimethylester, C19H16OsN2 (Ul). Neben IV u. der Isosazol- 
carbonsaure aus der Bronwerb. B u. K-Acetat in sd. A. Blattchen. F. 167—169°. 
Wl. in A. u. Methanol. •—- l-Phenyl-2-m-nitrop]ieiiylcyclop>ropen-(l)-dicarbo7isaure- 
(3,3)-dimethylester, C19H150 8N (I). Aus III u. NaOCH3-Lsg. auf dem Wasserbad. 
Schwach gelbe Krystalle aus Aceton. F. 176—178°. Sil. in fast allen Lósungsmm. —
l-Phenyl-2-m-nitrophenylcyclopropen-[l)-dicarbonsaure-(3,3), C17Hn 03N (analog I). Aus 
I oder HI durch Erwarmen mit methylalkoh. KOH. Nadeln mit 1 HaO aus Aceton +  
PAe. Wird bei 100° wasserfrei. F. 216° (wasserfrei). Sil. in Methanol, swl. in A. — 
m-Nitrodibenzoyhnetlian. Man 1. I  in Sodalsg. u. setzt konz. KMn04-Lsg. zu. F. 135 
bis 136° (vgl. B o d fo rss , Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 9  [1916]. 2803). — 1,2-Dibroin-
l-phenyl-2-m-nitrophenylcyclopropan-3>3-dicarbonsaur&limeth>/lester; C12l-Llrf i ftN2Br. A usI 
u. Brom in Chlf. Nadeln aus Methanol u. W. F. 144—145°. LI. in A., Chlf., h. Methanol, 
unl. in PAe. Gibt mit sd. konz. alkoh. KOH d ie l entsprechende Diearbonsaure. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 2 . 1174—81. Marz 1930. Cambridge [Mass.], Haryard Univ.) Og.

Heroert Henry Hodgson und Arnold Kershaw, tialpetrige Saure ais Nitrier- 
mitlel. I. Die Nitrierung von Dimethyl-p-toluidin. Von H N 02 — HN03 gleicher Konz. 
ist reaktionslos — wird Dimethyl-p-toluidin in mindestens 80% Ausbeute in 3-Nitro- 
4-dimetbylaminotoluol (I) ubergefiihrt. Die R k . ist insofern anomal, ais direkte 
Nitrierung von Dimethyl-p-toluidin zur 2-Nitroverb. (II) fiihrt. In  Anlehnung an 
tlberlegungen von L a p w o r t h  u . R o b i n s o n  (Mem. Manchester Phil. Soe. 7 2  [1928]. 
48) wird angenommen, daB der Stickstoff u. das 3-C-Atom ein negatives Feld erzeugen, 
in dem die salpetrige Sśiure aktiviert ist u. von nicht aktiyierten Moll. zu HN03 oxydiert 
wird (unter Auftreten von Stickoxyden), die dann in der 3-Stellung nitrierend wirkt. — 
Die leuchtend rotę Farbę, die beim Mischen von Dimethyl-p-toluidin mit fester Pikrin- 
siiure auftritt, diirfte auf die Zwischenbldg. des aci-Salzes zuriickzufiihren sein.

9 Ha ^  NOa O

0 - N O ,  0 ^ ’° ’

Ń(CH3)2 n 1c h 3)s n ° 2
V e r s u c h e .  Dimethyl-p-toluidin, C0H13N. Aus Toluidin m it Jodmethyl u. W., 

darauf Behandeln m it NaOH. Kp. 207°. Pikral, C15H 10O7N.,. In  A., gelbe Prismen, 
F. 128°. — 3-Nitro-4-dimethylaininotoluol, C0Hi2O2N2 (I). Aus 4-Chlor-3-nitrotoluol 
mit alkoh. Dimethylamin (Konstitutionsbeweis!) oder aus dem vorigen in wss. HC1 
m it Na-Nitrit, letzterenfalls neben etwas Nitrosamin von Monomethyl-p-toluidin 
(aus PAe. F. 49,5°). Aus wss. A. rote Nadeln, F. 26°. Pikrat, C15H 150 9N5. Aus A. 
gelbe Tafeln, F. 128° (rote Schmelze). — 2-Nitro-4-dimethylaminotoliiol, C9H 120 2N2 (n). 
Aus Dimethyl-p-toluidin in konz. Schwefelsaure mit Nitriergemisch. Aus Eg. mit 
W. Tafeln, F. 37°. Pikrat, C15H 150 9N6. Aus A. lange Prismen, F. 141—143°. — o-Nitro- 
dimelhylanilinpikrat, C14H130 9N6. Aus o-Nitrodimethylanilin (aus o-Chlornitrobenzol 
u. Dimethylamin) u. Pikrinsaure. Aus A. gelbgriine Nadeln, F. 103°. — Dimelhyl- 
anilinpikrat, C14H140 7N4. Grungelbe Tafeln, F. 159°. — 3-Nitrodimethylanilinpikrat, 
CjjHijOjNs- Aus A. gelbe Tafeln, F. 119°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 0 . 277—80. 
Febr. Huddersfield, Techn. Coli.) Bergman?-’.

Albert Brewin und Eustace Ebenezer Turner, y-Phanyl-?.-methylpropyldiviethijl- 
arsin, fl-Benzylbutyldimethylarsin und einige rerwandte Verbindungen. Vff. versuchten 
urspriinglich, Arsenanaloge des Tetrahydroehinolins darzustellen. Dies ist nicht ge- 
lungen. Die bei diesen Verss. dargestellten Verbb. werden beschrieben. — fS-Benzyl- 
butylalkohol. Aus Benzalmalonsaure iiber Benzylmalonsaure, Bmzylmalonester (Ivp.13 
170°), Atliylbenzylmalonester u. a.-Benzylbuttersaure (Kp.20 175—177°), dereń Athyl- 
ester (Kp,15 133—136°; Kp.30 1 55—160°) mit Na u. A. reduziert wird. Kp.n 128—132°. 
Daraus mit PBr3 fi-Benzylbutylbromid, Cu H ]5Br. Kp.20 1 35°. Die Mg-Verb. liefert 
mit Dimethyljodarsin nur sehr wenig (i-Benzylbutyldimethylarsin, C6H5-CH2-CH(C2H5)- 
CH2-As(CH3)2. Starkriechendes Ol. Kp.20 1 50°.— a,y-Diphenylj>ropylbrcmiid,CvJ i lsBi'.
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Durch Einw. von PBr3 auf den aus Benzaldehyd u. p-Phenylathyl-MgBr gewonnenen 
Alkohol. Kp.jo 185—190°. Reagiert nicht mit Mg. — y-Brombutylbenzol, Ci„H13Br. 
Aus Methyl-/?-pkcnylathylcarbinol u. PBr3. Kp.14 118—119°; Kp.31 137—138°. Die 
Mg-Verb. gibt mit Dimethyljodarsin y-Phemyl-oL-methylpropyldirrietliylarsin, C6H5- 
CH2-CH2-CH(CH3)-As(CH3)2. Kp.20 143—145°; Kp.50 163°. Jodmethylat, C13H 22JAs. 
Krystalle. F. 156°. Beim Erhitzen des Dichlorids erfolgt nur in geringem Umfang 
der erwartete RingschluB; die Hauptmenge gibt y-Chlorbutylbenzol u. Dimethyl- 
chlorarsin. — Methyl-f}-phemylathylcarbinol. Aus /S-Phenylathyl-MgBr u. Acetaldehyd. 
Kp.J5 124—126°; Kp,20 128—130°. — y-Phmyl-a-nt-chlorpJimylpropyldlkohol, C15H ,50C1. 
Aus m-Chlorbenzaldehyd u. /3-Plienylathyl-MgBr. Kp.25 210—215°. Daraus y-Phenyl- 
v.-m-chlorplienylpropylbromid, CJ5H 14ClBr. Kp.30 2 00—205°. Reagiert nicht mit Mg. 
(Journ. chem. Soc., London 1 9 3 0 . 502—04. Marz. East London Coli.) O s t e r t a g .

Henry Gilman und Robert E. Brown, Die Beaktion zwischen Diphenylmagnesium 
und Brcnn. Eine historische Notiz iiber die erste Darslellung von Plienylmagnesium- 
bromid. Durch langsame Behandlung von Diphenylmagnesium in A. mit Brom hatte 
F l e c k  (L i e b i g s  Ann. 2 7 6  [1893]. 129) nach Gleichung I  Phenyl-MgBr darzustellen 
yersucht, hatte aber nur Brombenzol u. MgBr2 erhalten, weshalb er den Rk.-Yerlauf 
mit Gleichung H  wiedergab. Vff. legen an Hand yon indirekten Beweisen dar, daB 
F l e c k  — ohne es zu wissen — die erste Organomagnesiumverb. synthetisierte. E r 
hatte in seiner Arbeit (1. c.) die Annahmo zum Ausdruck gebracht, „daB eine der 
Formel C6H5MgBr entsprechende stabile Verb. nicht gebildet wurde“ .

(C0H5)2Mg +  Br2 — ->- C6H5MgBr +  C„H5Br (I)
(C„H5)2Mg +  2 Br2 — >- 2 C6H5Br +  MgBr2 (H)

(C6H5)2Mg +  MgBr2 — > 2 C6H6MgBr (HI)
Auf zwei Weisen wurde der Nachweis gefuhrt, daB Zufiigen yon 1 Mol. Br2 zu 

(C6H5)2Mg nach Gleichung I  Phenyl-MgBr mit wahrscheinlichem AusschluB von 
unveriindertem (CBH5)2Mg bildet. — 1. Die Rk. von C6H5MgBr mit n-Valeronilril 
yerliiuft mit soleher Schnelligkeit, daB die Farbrk. auf Grignardyerbb. von Gilm an 
u. S ch u lze  (C. 1 9 2 5 . II. 1781) nach 5—6 Min. nicht mehr positiy ausfallt, wiihrend 
die Rk. der aquivalenten Menge (C„H5)2Mg in A.-Bzl. mit n-Valeronitril erst in 2 Stdn. 
beendet ist, sich also viel langsamer vollzieht. Wird aber 1 Mol. Br2 zu (C„H5)2Mg 
zugofiigt, so ist die Rk. ebenso in 5 Min. zu Ende wie bei dem Vers. mit C0H5MgBr. 
Ein besonderer Vers. ergab, daB Ggw. von Brombenzol keinen EinfluB auf die Rk. 
mit Valeronitril hat. — 2. Wenn Zugabe von 1 Mol. Br2 nur nach Gleichung I  ver- 
lauft, so darf kein MgBr2 vorhanden sein. Nun haben G om berg u . Bachm ann 
(C. 1 9 2 7 . I. 1451) gezeigt, daB ein Gemisch von MgBr2 u. Mg sich wie Mg(I)-Bromid 
yerhiilt u. Benzophenon zu Benzpinakon zu reduziercn vermag. Der Beweis fiir die 
Abwesenheit yon MgBr2 wurde indirekt auf Grund der Uberlegung gefuhrt, daB, 
selbst wenn 1 Mol. Br2 in einem bestimmten Betrago nach Gleichung H  unter Bldg. 
von MgBr„ reagiert hatte, das so entstandene MgBr2 sofort mit unverandertem 
(CjH5)2Mg nach Gleichung IH  unter Bldg. yon C„HsMgBr in Rk. tratę. Dio Giiltig- 
kcit der Rk. IH wurde damit festgestellt, daB die A.-Bzl.-Lsg. von 1 Mol. MgBr2 u.
1 Mol. (C0H5)2Mg beim Behandeln mit gepulvertem Mg u. Benzophenon kein Bonz- 
pinakon gab (Abwesenheit von MgBr2), sondem Triplienylcarbinol. Dasselbe Er- 
gebnis lieferten (C6H5)2Mg u. MgJ2. —’ Gleichung H  von F le c k  (1. c.) ist daher bei 
einem tlberschuB von"Br„ richtig, u. F le c k  lieB also erst C0H5MgBr entstehen u. 
zerstorte es wieder durch weiteres Zugeben yon Br2 im UberschuB. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52 . 1181—85. Marz 1930. Ames, Iowa State Coli.) B e h r le .

A. F. Holleman, Die Sulfonsauren des m- und p-Xylols und des Mesitylens und 
einige ihrer Derivate. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 8 . 1075—83. 15/11. 1929. — 
C. 1 9 3 0 . I. 1617.) ” O s t e r t a g .

Charles Edward Coulthard, Joseph Marshall und Frank Lee Pyman, Die 
Anderung der Phenolkoeffizienten in homologen Beihen von Phenolen. Aus Arbeiten 
von J o h n s o n  u . L a n e  (C. 1 9 2 1 . 1. 994) sowie D o h m e , Co x  u. M i l l e r  (C. 1 9 2 6 .
II. 885) ist bekannt, daB von den 4-n-Alkylresorcinen die n-Hexylvcrb. die starkste 
keimtótende Wrkg. besitzt. Die yon den Vff. durchgefiihrte Unters. von n-Alkyl- 
phcnolen, n-Alkylkresolen u. n-Alkylguajacolen (an Bacillus typhosus nach der Methode 
von R id e a l -W a l k e r ) ergab, daB das Optimum bei den n-Pentylyerbb. erreicht ist 
u. daB die Phenolkoeffizienten der n-Alkylkresole am gróBten sind. 4-n-Pentyl-m-kresol 
hat (auch gegen Streptokokken u. Staphylokokken) die gróBte Wrkg. u. ist deswegen 
medizin. wertyoll (Tabellen ygl. das Original). — Zur Darst. der Alkylkorper wurde
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die CLEMMENSEN-Red. entsprechender K e to n e  yerwendet. Zu dercn Gcwinnung 
kamen folgende Methoden in Betracht: 1. N E N C K I-K ondensation  yon Sauren u. 
Phenol cn (mittels Chlorzink). Entgegen den Angaben von G o l d z w e ig  u . K a is e r  
(Journ. prakt. Chem. [2] 43 [1891]. 86) gibt auch Brenzcatechin mit Eg. Acetylbrenz- 
cateeliin. Monoather von Dioxybenzolen geben nur geringe Ausbeuten; positiye Re- 
sultato wurden erhalten mit Resorcinmonomethylather u. Eg. (Paeonol) sowie mit 
Guajaeol. Aus Phenol selbst entstehen so die p-Acylphenole in Ausbeuten yon 2—10% 
neben Spuren yon o-Acylphenolen, aus m-Kresol 4-Acyl-m-ltresole in mafiiger Ausbeute.

2. FR iE Ssche Versehiebung (ygl. R o s e n m u n d  u . S c h n u r r ,  C. 1928. I. 1652). 
Die Darst. von Acylguajacolen mit 1,1 Mol. A1C13 gelang nicht, wohl aber mit 2 Moll. 
A1C13, weil letzteres zunachst eine Doppelyerb. bildet, in der es inakt. erscheint (vgl. 
P f e i f f e r  u . H a a c k ,  C. 1928. I. 2254); daher cntsteht nebenher auch etwas Acyl- 
brenzcatechin (ais Demethylierungsprod.). Die Acylgruppen treten in 4-Stellung ein, 
wie aus folgenden Tatsachen sich ergibt. Aus Guajacylessigsaureester entsteht das 
bekannte Acetoyanillon, aus Guajacylbuttersaureester ein Keton, das zu dem 4-Butyl- 
guajacol von NoMURA u. H o t t a  (C. 1925. II. 1745) reduzierbar war, aus Guajacyl- 
propionsaureester analog Dihydroeugenol.

3. Umlagerung von Phenylestern mit ZnCl2 nach P o p e . Diese Methode ergab 
gute Resultate (80—90%) bei der Umwandlung von Resorcin-monoacetyl- bzw. n-hesoyl- 
ester in Resacetophenon bzw. 4-n-Hesoylresorcin, nicht dagegen bei Estern yon Phenol, 
m-Kresol u. Guajaeol.

4. Kondcnsation yon Guajaeol u. Fettsauren mittels P0C13. Es entstehen 5-Acyl- 
guajacole, z. B. mit Eg. Isoacetovanillon.

CH3 CH3

i i  r 0H i 1 ^ - 0H

ÓO • CHS • CHj • CHS ■ CH8 ÓO-CEJ2.CH3 ^C O  • CH, • CHs • CH;

OH XVI OH OH OH
Y e r s u c h e .  Darst. der Acylkorper nach Verf. 1. p-Acetylphenol. Aus Phenol 

u. einer Lsg. von Chlorzink in Eg. Nicht fliichtig mit W.-Dampf (wie alle p-Acylphenole 
im Gegensatz zu den fliichtigen o-Acylphenolen). Kp.ł5 190°, F. 106—107°, Ausbeute 
3%- — o-Acetylphenol. Neben dem yorigen. Fliichtig mit W.-Dampf. In  yerd. NaOH 
unl. gdbes Na-Salz (die farblosen Na-Salze der p-Isomeren sind 11.). Kp.15 110°; F. 28°; 
Oxim, F. 112° (A u w e r s , Ber. Dtsch. chem. Ges. 58 [1925]. 36), Ausbeute 2%. Gibt 
wie alle o-Kórper yiolette FeCl3-Rk. Die Phenylhydrazone yon o-Kórpern bilden sich
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leichter ais die yon p-Kórpern, was fiir die Oxime schon bekannt war. — p-n- Valeryl- 
phenol, Cu II140 2 (I). Neben einer Spur o-Kórper aus Phenol u. Valeriansaure. Kp.15 
210°; aus Bzl.-PAe. Wiirfel vom F. 62/63°. Ausbeute 6%. — p-n-Hexoylphenol, C12H10O2. 
Analog. Aus Bzl. Tafeln, F. 63—64°. Ausbeute 8%. — p-n-Heploylphenol, C13H180 2. 
Analog. Aus Bzl. Prismen, F. 93—94°; Kp.16 220°. Ausbeute 9%. Benzoyluerb., 
C20H 22O3, Nadeln aus A., F. 92—93°. — 4-Propionyl-m-kresol (II). Aus der Schmelze 
von m-Kresol u. Propionsaure mit Chlorzink. Fluchtig mit W.-Dampf; Kp.15 125—135°; 
F. 45—46° aus verd. A., Nadeln oder Platten. Ausbeute l l° /0. (Vgl. A u w e r s , C. 1924.
II. 1796). — Analog entstand (17% Ausbeute) 4-n-Butyryl-m-kresol (HI), Osim, F. 74 
bis 75° (s. unten). — Paeonol (IV). Analog aus Resorcinmonomethylather u. Eg. Fluchtig 
mit W.-Dampf, F. 50°, Ausbeute 29%. Ferner wurden nach Methode 1. dargestellt 
4-Acetylbrenzcatechin (F. 116°; Ausbeute 20%), 4-n-Bulyryl- u. 4-n-Hexoylbrenzcalechin 
(s. unten), weiter Acelovanillon (V) (aus Guajacol u. Eg., F. 113—114°, Ausbeute 4%), 
4-n-Butyryl- u. 4-n-Hezoylgwajacol. In den letzten Fiillen entstanden nebenher betraeht- 
liche Mengen yon Brenzcatechin u. von dessen Acylderiw.

Darst. der Acylkórper nach Methode 2. Es entstanden Gemische von o- u. p-Verbb., 
dio mit W.-Dampf (s. oben) getrennt wurden. o-n-Butyrylphenol, C10H12O2. Aus Butter- 
saurephenylester mit 1,1 Mol. A1C13. Kp.14 124—126°, F. 8°, Ausbeute 60%. Phenyl- 
hydrazon, C16H 18ON2, gelb, F. 85—87°. — p-Butyrylplienol, C10H120 2. Kp.15 200°, 
F. 91°, Ausbeute 19% (vgl. P eb k in , Joum. chem. Soc., London 55 [1889]. 546). 
Benzoylderiv., C17H 16Ó3, aus A. Tafelchen, F. 106—107°. — o-n-Hexoylphenol, Cł2H10O2. 
Aus Capronsaurephenylester. Kp.15 145—147°, aus A. Prismen, F. 22°. Ausbeute 50%. 
Phenylhydrazon, C18H 220N 2, aus A. F. 102—103°. — o-n-Ileploylphenol, CJ3H180 2. 
Aus Heptylsaurephenylester. Kp.20 1 72—174°, aus A. Prismen vom F. 24°. Phenyl- 
hydrazon, gelbe Tafeln, F. 91—92°. — 5-Acetyl-o-kresol (vgl. VI). Darst. nach R osen- 
MUND u. ScHNURR (1. c.). Benzoylderiv., C16Hi40 3, aus verd. A. Nadelchen, F. 79—80°.
— 3-n-Butyryl-o-kresol, Cn H140 2 (vgl. VII). Aus Buttersaure-o-tolylester mit 1,1 Mol. 
A1C13 30 Min. bei 160—180°. Kp.n  143°, Ausbeute 60°/0 (beim Arbeiten bei 100° nur 
40%). Oxim, Nadeln vom F. 87—88°; Phenylhydrazon, Ó17H 20ON2, aus A. gelbe Nadeln, 
F. 157—158°. — 5-n-Bwlyryl-o-kresol, CnII140 2 (VI). Neben dem vorigen. Kp.ls 195 
bis 200°, Prismen aus Bzl., F. 132—133°. Ausbeute 30% (bei 100° 55%). Phenyl
hydrazon, gelblicheTafeln, F. 110°. — 3-n-Valeryl-o-kresol, C12H]60 2 (VII). Aus Valerian- 
saure-o-tolylester. Kp.15 143—145°. F. 18°. Ausbeute 46%. Phenylhydrazon, C18H 22> 
ON2, aus A. gelbliche Blattehen, F. 116—118°. — 5-n-Valeryl-o-kresol, C12H160 , (VI). 
Neben dem vorigen. Kp.15 205°, aus Bzl. rhomb. Prismen, F. 103—104°. Ausbeute 
30%. Benzoylderiv., C19H 20O3, aus A. kleine Tafeln vom F. 72—73°, Phenylhydrazon, 
CI8H22ON2, hellgelbe Nadeln vom F. 120—121°. — 3-n-Hexoyl-o-kresol, C]3H180 2 (VH). 
Aus Capronsaure-o-tolyl.ester. Kp.15152—154°, aus A. Prismen vom F. 23°. Ausbeute 
60%. Phenylhydrazon, C19H24ON2, aus A. Blattehen, F. 93—94°. — S-n-Hexoyl- 
o-kresol, C13H180 2 (VI). Neben dem vorigen. Kp.15 200—205°, aus Bzl. F. 79—80°. 
Ausbeute 25%. Benzoylderiv., C20H 22O3, aus A. Blattehen vom F. 59—60°. — 3-n-Butyryl- 
p-kresol (VIII). Aus Buttersaure-p-tolylester bei 160° mit 1,1 Mol. A1C13. Reinigung 
mit W.-Dampf, iiber das Na-Salz u. durch Vakuumdest. Oxim, CnH j.0 2N, aus PAe. 
Nadeln vom F. 96—97°; Phenylhydrazon, C17H20ON2, aus A. rhomb. Prismen, F. 141 
bis 142°. — 3-n-Yaleryl-p-kresol, C12H 10O„ (VIII). Aus Valeriansaure-p-tolylester. 
Kp.15 144—145°, aus PAe. Nadelchen, F. 32—33°. Ausbeute 65%. — Phenylhydrazon, 
C18H22ON2, aus A. gelbliche Platten, F. 113—115°. — 3-n-Hexoyl-p-kresol, ć I3H180 2 
(VlH). Aus Capronsaure-p-tolylester. Kp-is 150—152°, aus PAe. Nadelchen, F. 19°. 
Ausbeute 80%. Phenylhydrazon, Cl0H 21ON2, aus A. Tafelchen vom F. 110—112°. —
4-Propionyl-m-kresol (IX). Aus Propionsaure-m-tolylester. Oxim, CI0H13O2N, aus PAe. 
Nadeln, F.103—104°. — 4-n-Butyryl-m-kresol, Cn Hi40 2(IX). Aus Buttersaure-m-tolyl- 
ester. Kp,15 142—144°, F. 17°. Ausbeute 88%. Oxim, Cu Hj50 2N, aus PAe. Nadeln 
vom F. 74—75°; Phenylhydrazon, C17H20ON2, aus A. gelbliche Blattehen, F. 95—97°. — 
6-n-Butyryl-m-kresol, CuHi40 2 (X). Neben dem Yorigen in 2% Ausbeute. Aus Bzl. 
Platten vom F. 97—98°. — 4-n-Valeryl-m-kresol, Ci2H160 2 (IX). Aus Valeriansaure- 
m-tolylester. Kp.ł5 152—154°, F. 16°. Ausbeute 85% .— 4-n-Hexoyl-m-kr&sol, C13IIi80 2 
(IX). Aus Capronsaure-m-tolylester, Kp.15 162—164°, aus A. prismat. Nadeln vom 
F. 23—24°. Ausbeute 93%. Phenylhydrazon, C19H240N2, aus A. Bliittchen vom F. 92 
bis 93°. — 4-n-Heptoyl-m-kresol, C14H20O2 (IX). Aus Heptylsaure-m-tolylester. Kp.i5172 
bis 174°, F. 18°. Ausbeute 84%. — 4-Propionylguajacol, C10Hi20 3 (XI). Aus Propion- 
saureguajacylester mit einer Lsg. von 2 Moll. A1C13 in Nitrobenzol zuerst bei 80°, dann
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bei Zimmertemp., Zersetzen der AlCl3-Verb. u. des Filtrats davon gesondert. Letzteres 
enthalt hier u. in den folgenden Verss. neben XI (Ausbeuten stets uber 50%) das ent- 
sprechende 4-Acylbrenzcatechin (die 4-Acylbrenzcatechine sind in W. mehr, in organ. 
Lósungsmm. weniger 1. ais die 4-Acylguajacole u. geben wie diese blaugriine FeCl3-Rk.). 
4-Propionylguajacol hat Kp.15 180—185°, F. 61—62°. Benzoylderiv., C17H 160 4, F. 108 
bis 110°; p-Nitrophenylhydrazon, ClcH 170 4N3, aus A. gelbliche Nadeln, F. 151—152°. — 
4-7i-Butyrylguajacol, Cn H 1403 (XI). Aus Buttersaureguajacylester. Kp.16 185—195°; 
F. 54—55°. Benzoylderiv., C1SH 180 4; F. 75—77°; Phenylhydrazon, C17H20O2N2, aus 
verd. A. blaBgelbe Nadeln, F. 91—92°. — 4-n-Valerylguajacol, C12HI0O3 (XI). Aus 
Valeriansaureguajacylester. Kp.15'195—197°; F . 60—62°. Benzoylderiv., C19H20O4, 
F. 85—87“. — 4-n-V alerylbrenzcaleehin, Cn H 140 3. Neben dem yorigen. Kp.ls 230—240°, 
F. 143—144°. — 4-n-Hexoylguajaeol, C13H lg03 (XI). Aus Capronsaureguajacylester, 
Kp.15 212—215°, F. 60—62°. Benzóylderiv., C20H22O4, F. 54—55°. -— 4-n-Hexoylbrenz- 
catechin, Ci2H10O3. Neben dem yorigen. Kp.15 240—250°, F. 93—94°.

Nach Melkode 3 (Erhitzen der Ester mit ZnCl2 (3 Stdn. auf 125°) wurden erhalten 
o-Acelylphenol (Ausbeute 4%) u. p-Acetylplienol (8%) aus Essigsaurephenylester.
4-Propionyl-m-kresol (IX; 20%) aus Propionsaure-m-tolylester, Acelovanillon (V; 25%) 
aus Essigsaureguajacyl ester.

Darst. der Acylkórper nach Methode 4 (mit P0C13). Isoacetovanillon, C9H10O3 (XH). 
Aus Guajacol u. Eg. Kp.J5 180—200°, aus Bzl. F. 91—92°. Ausbeute 20%. Hydrat 
vom F. 59—60°, Phenylhydrazon, C15Hi0O2N2, F. 102°; Benzoylderiv., C10H14O4, F. 141 
bis 142°. — 5-Propionylguajacol, C10H12O3 (XII). Aus Guajacol u. Propionsiiure. F. 93 
bis 94°; Ausbeute 25°/0. Benzoylderiv., C17H ,0O4, F. 96—98°. — S-n-Buty rylguajacol, 
Cn H,40 3 (XII). Aus Guajacol u. Buttersaure. F. 81—82°.

D a r s t e l l u n g  d e r  A l k y l p h e n o l e  (nach Cl e m m e n s e n ). An un- 
bekannten oder bisher nicht rein erlialtenen Phenolen wurden dargestcllt: p-n-Hexyl- 
phenol, Cł2H l80, Kp.16 155°, F. 29°; Benzoylderiv., CI8H160 2, F. 37—38°. — o-n-Heptyl- 
phenol, C13H20O, Kp.15 163—165°. — p-n-Ileptylplienol, Ć13H20O, Kp-i5 165°, F. 24°, 
Benzoylderiv., Cl7Hł80 2, F. 24—25°. — 3-n-Butyl-o-Tcresol, Cu H I60  (X III), Kp.15 117 
bis 119°, F. 14°. — 5-n-Buiyl-o-Tcresol, Cu HlaO (XIV), Kp.15 127—129°, F. 24°. —
3-n-Pentyl-o-kresol, C12H180  (XIII), Kp.15 127—129°, F. 32°. — 5-n-Penlyl-o-hresol, 
C12H]sO (XIV), Kp.JS 137—139°. F. 2 8 —  3-n-Hexyl-o-hresol, C13H 20O (Xin), Kp.15139 
bis 141°, F. 8°. — 5-n-Hexyl-o-lcresol, C13H200  (XIV), Kp.15 147—149°, F. 5°. — 4-n-Butyl- 
m-kresol, Cn H10O (XV), ltp .15 132—134°, F. 18°. — 4-n-PenUjl-m-lcresol, C12H I80  (XV), 
Kp.j5 137—139°, F. 24°. — 4-n-Hexyl-m-kresol, C13H 20O (XV), Kp.15 147—149°, F. 17°.
— 4-n-Heplyl-m-kresol, Ci4H220  (XV), Kp.15 153—155°, F. 24°. -— 3-n-Butyl-p-kresol, 
Cn HI0O (XVI), Kp.ł5 124—126°, F. 19°. — 3-n-Pmtyl-p-kresol, C12H 180  (XVI), Kp.15135 
bis 137°, F. 10°. — 3-n-Hexyl-p-kresol, C13H 20O (XVI), Kp.16 148—150°, F. 30°. —
5-Athylguajaeol, C9HI20 2 (XVII), Kp.ls 130—132°, F. 35—36°, Benzoylderiv., C16H 160 3, 
F. 53°. — 5-n-Propylguajacol, C,„H140 2 (XVH), Kp.15 132—134°, F. 21—22°. —
4-n-Pentylguajacol, Ć12HJ80 2 (XVIII), Kp.I5 155—157°. — 4-n-Hexylguajacol, C13H200 2
(XVIII), Kp.is 165—167°; Benzoylderiv., C20H 24O3, F. 82—83°. — Benzoylderiv. des 
p-n-Propylphenols, C16H10Ó2, F.37—38°. — Benzoylderiv. des p-v-Butylphenols, C17H 180 2, 
F. 24—25°. — Benzoylderiv. des 4-Athylguajacols, C16Hi60 3, F. 58—59°. (Journ. chem. 
Soc., London 1 9 3 0 . 280—91. Febr. 1930. Nottingham, Messrs. Boots Pure Drug Co., 
Ltd.) B e r g m a n n .

M. I. Alferow und A. I. Brodsky, Die Lóslichkeit von Benzochinhydron in ver- 
diinntem Alkohol. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shumal] 4. 
403—04. 1929. — C. 1 9 2 9 . II. 2440.) T a u b e .

Philip J. Askey, Die Oxydation von Benzaldehyd und Formaldehyd in der Oas- 
phase. Vf. teilt einige yorlaufige Verss. uber die Osydation von Benzaldehyd bei 
ca. 200° u. Formaldehyd bei ca. 330° mit, die anzeigen, daB beide Oxydationsvorgange 
Kettenrkk. u. dementsprechend charakterisiert sind durch eine betrachtliche Ver- 
minderung der Oxydationsgeschwindigkeit bei Fullen des Rk.-GefiiBes mit Quarz- 
kornem. Die Oxydation wurde in einer Glaskugel yon ca. 200 ccm Fassungsraum 
durchgefuhrt, die in einem elektr. Ofen erhitzt wurde; die Temp.-Messung geschah 
mittcls eines Thermoelements. Friscli dest. Benz- oder Paraformaldehyd befand sich 
in kleinen, an den App. angeschmolzenen Kugeln u. der gewiinschte Aldehyddampf- 
druck \vurde durch Erhitzen der Kugel erzielt, worauf sie yom Rk.-GefaB abgetrennt 
wurde. 0 2 wurde aus einem Gasbehalter zugeleitet u. der Verlauf der Rk. durch die 
mittels eines Manometers angezeigte Druckanderung yerfolgt. — Mit Benzoesaure
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ais Endprod. der Benzaldehydoxydation miiBte eine Druckabnahme auf die Halfte 
des Anfangsdrucks des Benzaldehyds resultieren, was aber nur zutraf, wenn der 
Anfangsdruek des 0 2 das Doppelte der theoret. IIółic betrug. Hierfiir werden Er- 
klarungsmoglichkeiten diskutiert. Die Verss. zeigten weiterhin, daB bei Benzaldehyd
0 2 ais Inhibitor wirkt u. daB anscheinend bei der Osydation des Benzaldehyds eine 
kleine Induktionsperiode besteht, dio beim Formaldehyd fehlt. (Journ. Amer. chem. 
Soe. 52. 974—80. Marz 1930. Princeton [N. J.], Univ.) B e h r l e .

I. K. Mazurewitsch, Die Einwirkung von Benzamid auf salzsaures Semicarbazid. 
Die Umsetzung yon Benzamid mit Semicarbazidchlorhydrat yerlauft nach folgenden 
zwei Gleichungen:
I  NHa • CO • N H • NHjHCl +  NH2CO-C8H5 =  NH,C1 +  NH2CO-NH-NH-COC0H5

n  C6H5 • CO • N il • NHiCONH, +  NH2;CO-C0H5 =
...................NH2CONH2 +  CaH5CO • NH • NH • COC6H3

Der nach der Gleichung zu erwartende Harnstoff konnte nicht gefaBt werden, es waren 
lediglich NH, u. NH4C1 festzustellen, vermutlich tr itt unter den Rk.-Bedingungen 
bereits Zers. ein. Das resultierende Dibenzoylhydrazin wurde durch Analyse u. F. 
identifiziert. Die Umsetzung wurde durch Erhitzen der Komponenten auf 190—200° 
im Olbad l 1/2 Stde. am Luftkuhler ausgefiihrt, das aus A. umgel. Dibenzoylhydrazin, 
C14H120 2N2 zeigt F. 234—235° (Zers.). (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 
1591—94. 1929. Kiew.) T a u b e .

Lydia Monti, Uber einige Kondensationsprodukte des Methylolbenzamids. Vf. hat 
beobachtet, daB Benzoesaure-[oxymethylamid] sich leicht in Ggw. von konz. Sehwefel- 
saure mit yS-Diketonen kondensiert zu Prodd., denen die allgemeine Formel R-CO- 
CH(CO • R) • CH2 • NH ■ CO • C6HS zukommen diirfte. Die Prodd. sind schwer zu ver- 
sdifen, wie schon E in h o rn  beobachtete, der yerschiedeno dieser Kondensationsprodd. 
imtersuchte (L iebigs Ann. 343 [1905]. 207). Benzoesdure-[oxymethyldmid] wurde nach 
der Methode von E in h o rn  (1. c.) hergestellt. Aus yerd. A. glanzende Blattchen, F. 104 
bis 106°. l-Benzoyl-l-acetyl-2-benzoylaminoathan, C19H170 3N, aus Benzoesaure-[oxy- 
methylamid] u. Benzoylaceton in alkoh. Lsg. unter Eiskiihlung. Aus verd. A., dann 
aus einem Gemisch von Bzl. u. PAe., endlich aus Tetrachlorkohlenstoff Niidelchen, 
F. 108—109°. Unl. in Alkalien, 1. auch in k. Sauren, sil. in Bzl., A., Tetrachlorkohlen
stoff, swl. in PAe., unl. in Lg., ist sehr schwer zu ver&ifen. — l,l-Dibenzoyl-2-benzoyl- 
amińoałhan, C23HI90 3N, aus Benzoesaure-[oxymethylamid] u. Benzoylacetophenon, 
in konz. Schwefelsauro unter Kiihlung. Aus A. leicht gelbliche Prismen, F. 158—160°. 
Unl. in Alkalien, 1. in Sauren, A. u. Bzl., wl. in Schwefelkohlenstoff u. Tetrachlorkohlen
stoff. Schwer zu yerseifen. — 2,3-Dimethyl-4-benzoylaminomelliyl-l-phenylpyrazolon, 
C19H10O2N3, aus Benzoesaure-[oxymethylamid] u. Antipyrin in konz. Schwefelsaure 
unter Eiskuhlung. Aus Bzl. Krystalle, F. 128—130°. Die Verb. enthalt 1 Mol. Krystall- 
wasser, das bei 100° abgegeben wird. Das wasserfreie Prod. schm. bei 140° u. krystalli- 
siert in fleischfarbenen Nadeln. L. in A. u. Bzl., fast unl. in Schwefelkohlenstoff, bleibt 
bei langem Kochen mit HC1 unverandert. (Gazz. chim. Ital. 60 . 39—42. 1930. Rom, 
Univ.) F ie d le r .

W. G. Gulinow, Die Nitrosierung der Salicylsaure mit Kupfernitrit. Unter- 
sucht wurde 1. der EinfluB der Zeit auf die Vollstandigkeit der Abscheidung des 
Kupfernitrososalicylates u. seine Reinheit, 2. der EinfluB der Temp. auf die Rk. u.
3. der EinfluB der Konz. der Reagentien. Die Verss. ergaben, daB sich 93,2% der 
Nitrosoverb. im Laufe von 80 Stdn. abscheiden, verunreinigt durch geringe Mengen 
Natriumsulfat. Ais Optimum erwies sich eine Temp. von 21 bis 23°. (Ukrain, chem. 
Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. Techn. Teil 215—25. 1929. 
Charków.) T a u b e .

W. G. Gulinow, Herstełlung der Aminosulfosalicylsdure aus Nitrososalicylsaure. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Red. wird Yorteilkaft mit neutralem Natriumsulfit ausgefiihrt, 
ais Nebenprodd. der Aminosulfosalicylsdure entstehen Aminooxydisulfobenzoesaure u. 
Diosysulfobenzoesaure. Gemische von Natriumsulfit u. Ammoniumsulfit sowie Na- 
triumbisulfit geben schlechte Ausbeuten, die Aroinovcrbb. sind schwer zu isolieren u. 
die Kupfersalze lassen sich nicht aus den Filtraten entfernen. Die Gesamtausbeute an 
Aminosiiuren erreicht 83%. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 4. Techn. Teil 227—39. 1929.) T a u b e .
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Julius Nicholson Ashley und Charles Robert Harington, Bemerkung uber die 
Acylderivate des Thytoxins. Das von K e n d a l l  u . O s t e r b e r g  (C. 1 9 2 0 . III. 265) 
durch Einw. von Acetanhydrid auf das Na-Salz des Thyroxins in A. dargestellt© Acetyl- 
deriv. des Thyroxins erwies sich ais Diacetyllhyroxinathylesler, C18H2I0,,NJ4, aus 4 Teilen 
A. +  1 Teil Mcthyliithylketon mit W. Nadelń vom E. 216—217°, unl. in Na2C03-Lsg. 
Auch Plienylaltmin liefert unter den gloichen Bedingungen den AcelyIphenylatanin- 
dthylesier vom E. 68° u. Kp.2 151—157°. — N-AcelyUhyroxinmethylester, Cł8H150 5N J4, 
aus Thyroxinmethylester m it Acetylchlorid in Anisol bei 0°. Aus Bzl., dann aus Anisol 
PJattcn vom E. 208—209° (Zers.). — N-Acetylthyroxin, C17H 130 5N J4, aus vorst. Verb. 
durch Verseifung mit alkoh. n-NaOH (2 Moll.) 30 Minuten bei 20°, aus h. Eg. mit h. 
W. Krystalle vom E. 210—215° (Zers.), die eine intensive H N 02-Rlc. geben. (Biochemical 
Journ. 23 . 1178—81. 1929. London. Univ.) O h l e .

G. W ittig und M. Leo, Zur Polarisierbarkeit der Athyleribindung. 1,1,6,6-Telra- 
phenylliexandioldimethylaiher-(l,6) (I) gibt mit K-Na-Legierung in Dioxan eine ziegel- 
roto Dikaliumverb. (II), in der sich zwar das K durch H (mittels Alkohol) ersetzen 
laBt, dio aber bei der Umsetzung mit Tetramethyliithylendibromid nicht das ge- 
wimschte l,l,2,2-Tetraphenylcyclohexan (HI) gab. Einw. von O auf II  gab ein cycl. 
Peroxyd (IV). — 1,1,6,6-Tetraphenylhexadien-(l,5) (V) lieferte beim Behandeln mit 
K-Na-Legierung nicht das Cyclobutanderiv. VI, sondern eine Monokaliumverb., der 
Vff. Eormel VII eines (Diphenylvinyl)-methylkaliums zuschreiben. Hydrolyse liefert 
niimlich 1,1-Diphenylpropen (VII, s ta tt K : H), Einw. von C02 fl-Benzhydryliden- 
propionsdure (VII, s ta tt K: COOH; im Original irrtiimlich ais /?,/?-Diphenylacrylsaure 
bezeichnct. D. Ref.). Behandlung mit Tetramethyleniithylendibromid fuhrto VII 
wieder in Tetraphenylhexadien (V) iiber. Die Spaltung des Diens, die in seinem therm. 
Zerfall (boi der Dest.) in a,a-Diphenylpropylen (u. a,a-Diphenylallen ?) ein Analogon 
hat, iihnelt der Spaltung des Tetraphenylathans ( Z i e g l e r  u . T h i e l m a n n ,  C. 19 2 3 . 
III. 1568) u. der von Vff. studierten des Di-p-biphenylylathans (VIII). Letzterer 
KW-stoff, durch Red. von 4,4'-DiphenyIbenzil dargestellt, gab mit K-Na-Lcgierung 
in Dioxan die braime K-Verb. IX. Auch Dicinnamyl (X) reagiert mit der Legierung 
in noch nicht niiher definierter Weise. — Das Verh. von V fuhrten Vff. auf die P o - 
l a r i s i o r b a r k e i t  d e r  A t h y l e n b i n d u n g  zuriick, die die Wrkg. der 
Plienyle in 1 u. 6 einfach nach 3 u. 4 fortpflanzt. Diese Annahme steht im Einklang 
mit zahlroichen bekannten Tatsachen.

V e r s u c h e. l,l,6,6-Tetraphenylhexandioldimethyldther-(l,6), C32H310 2 (im Ori- 
.ginal irrtiimlich H 21. D. Ref.) (I). Aus dem Diol mit methylalkohol. HC1 in Dioxan- 
Methylalkohol. Aus Bzl. E. 229—231°. •— 1,1,6,6-Telraplienylhezan, C30H30. Aus dem 
vorigcn durch K-Spaltung in Dioxan u. Hydrolyse. WeiBe Blattchen aus A., E. 124,5 
bis 126° (B o u v e t , C. 1 9 i 5 .  II. 878, gibt falschlich 104° an). — Peroxyd IV, C3jH 3e0 4. 
Aus der K-Verb. (II) mit trockenom O. Iu-3Tsta]lisiert mit Dioxan, auch bei noch- 
maligem Umkrystallisieren aus Bzl. E. 186° (Zers.). — p,p'-Diplienylbenzil, C26H1S0 2. 
Aus p-Phenylbenzaldehyd (G a t t e r m a n n , C. 1 9 0 6 . II. 602) mit KCN u. darauf- 
folgender Osydation mit Ci-03 in Eg. Aus Eg. gelbe Nadelchen, E. 140°. — Dibiplienylyl- 
athan, C28H 22 (v m ). Aus dem yorigen m it P u. H J  im Rohr. Aus Bzl. glanzende 
Schuppen, E. 198—199°. Gibt mit K  das braune IX, daraus m it A. p-Phenyltoluol 
(IX, sta tt K : H), weiBe Blattchen, F. 47—48°. — Tetraplienylhexadien (V) gibt mit 
K-Na-Legierung in Dioxan VII. Daraus mit W. <x,x-Diphenylpropen (VII, s ta tt K :H ), 
mit C02 p-Bmzhydrylidenpropitmsaure (VII, s ta tt K : COOH), aus verd. CH30H  sechs- 
eckige Blattchen, F. 112—113° (vgl. Z ie g l e r , Crószm ann, K le in e r  u. Sc h a f e r , 
C. 1 9 2 9 . II. 2185). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 943—49. 9/4. 1930. Marburg,

I (C0H6)ię-(CH1)<-C(C6H6)J
ócą, ócą,

CH, CHa

I I  (C6H6),C -(C H 8)4-C (C aH6),
K K

C H ,-C (C 6H5)s (C6H6),C—CH • CH, 
(C0H5),C=CH .Ó H 2

Univ.) B e r g m a n n .
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Arthur Ramon Penfold und John Lionei Simonsen, Die Konstitution des Cryptals. 
Das von P e n f o l d  (C. 1922. III . Gil) ais Bestandteil des „Aromadendrals“ naeh- 
gewiesene l-Cryptal gibt boi der Oxydation mit KMn04 fast quantitativ d-a-Isopropyl- 

p rr glutarsiiure u. ist daher 4-Isopropylcyclóhexen-
I  (CH3)j-CH<[qj.j . q£> C H -C H O  (2)-aldehyd-(l) (I). Verss., l-Cryptal zur ent

sprechenden Carbonsaure zu oxyciieren, waren 
erfolglos. Ag20  gibt ein amorphes Prod. Behandhmg des Oxims mit Acetanhydrid 
gibt offenbar nur wenigNitril, das Hauptprod. ist eine Verb. C22H30O2N2 oder C22H320 2N2.
— Cryptal kommt im „Aromadendral“ zusammen mit Cuminaldehyd u. Phellandral
yor, die sich ebenfalls vom Phellandren ableiten. — l-Cryptaloxim, C10H 17ON. Ol. 
Kp.17 150°. nc195 =  1,5139. Erstarrt beim Abkuhlen nicht. — Verb. Gi2H30O2N 2 
oder G22H320 2N 2. Aus dem Oxim beim Kochen mit Acetanhydrid. Nadeln aus PAe. 
F. 102—103°. Kp.23 200—210°. Opt.-inakt. Wird durch sd. Alkali nicht angegriffen. 
L. in konz. Mineralsauren. — l-Cryplalphmylhydrazcm ist ólig. Das p-Nitrophenyl- 
liydrazon, C16H210 2N3 bildct terrakottafarbige Nadeln aus A. F. 167°. — d-a-Iso- 
propylglutarsaure. Aus Cryptal u. KMn04 in wss. Aceton. Tafeln aus HCl. F. 93—94°. 
[“ Liw =  +14,2° (in W.). Anilsaure, F. 154—155°. (Journ. chem. Soc., London
1930. 403—06. Marz. Sydney u. London.) O s t e r t a g .

A. E. Arbusow, Das Campheracetal. Vf. wiederholt seine friiheren Verss. der 
Aeetalisierung des Camphers mit Orthoamcisensaureester (vgl. C. 1908. H. 1339) u. 
sieht sich genótigt, die Angaben von B r e d t -S a v e l s b e r g  u . R u m s c h e id t  (C. 1927.
I. 3188) zu bestatigen, daB die Fraktion Kp.ls 82—83° nicht, wie angenommen, 
ein Campheralkoholat sei. Andrerseits konnte nicht bestatigt werden, daB diese 
Fraktion ein Gemisch von Campher u. Orthoameisenester darstellt, da bei besserer 
Fraktionierung die Fraktion uberhaupt in Fortfall kommt. Fiir das Campheracetal 
werden eine neue Vorschrift u. folgende Konstanten gegeben: Kp.11>6 106° (ab- 
gekiirztes Thermometer), D.°0 0,9633, D.220 0,9462, [a]c =  +21,31°, Dispersions- 
koeffizient a  u/a j  =  1,162. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1595—1597. 
1929. Kasan.) T a u b e .

W. W. Williams, Dihydroperillamin und seine Umseizung mit salpetriger Sdure. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1573—90. 1929. — C. 1930. I . 2086.) Tau.

W. Schlenk und Ernst Bergmann, tjber den Zusammenhang zwischen Sattigungs- 
grad vm  Kohlen,wasserstoffdoppelbindungen und Fdhigkeit zur Alkalimetalladdition. Nach 
friiheren Befunden der Vff. (C. 1928. II. 654) sind ^-alkylierte Styrole u. asymm. Di- 
phenylathylene, z. B. (C6H5)2C =  C(CH3)2, gegen Na reaktionslos. Ebenso verhalten 
sich, 'wio Vff. mitteilen, l,l-Ditolyl-2,2-dimethylathylen (I), l,l-Diphenylbuten-(l) (II),
l,l-Diphenylpenten-(l) (III) u. l,l-Diphenylhexen-(l) (IV). Die fruhere Annahme 
der Yff., daB solchen Verbb. in Wirklichkeit isomere Formeln, z. B. (C0H5)2CH— 
C(CH3)=CH 2, zukommen, kann angesiclits der inzwisehen publizierten refraktometr. 
Unterss. von AxnvERS (C. 1929. I. 2043) nicht aufrechterlialten werden, die fraglichen 
KW-stoffe reagieren jedoch — vgl. das folgende Ref. — tautomer im Sinne der an- 
gegebenen Formulierung. — Ein Anhaltspunkt fiir den Grund der Rk.-Tragheit der 
genannten KW-stoffe gegen Na-Metall ergibt sich an Hand des Satzes: J e  m e h r  
P a r t i a l v a l e n z  a n  e i n e m  A t h y l e n - C - a t o m  t o  r h a n d e n  i s t ,  
d e s t  o g e r  i n  g e r  i s t  s e i n A u f n a h m e v e r m 8 g e n  f ii r  A 1 k a 1 i m e t  a 11
— u. umgekehrt. Dieser Satz wird bewiesen durch Diskussion folgender Falle: Tetra- 
phenylathylen, Triphenylathylen, Stilben (in dereń Reihe die Aufnahmefahigkeit fiir 
Na abnimmt), Fulvene (bei denen am „charakterist.“ C-Atom auf Grund von partial- 
valenztheoret. Betrachtungen nur Spuren von Partialvalenz vorhanden sind), Naph- 
thalin, methylierte Stilbene (von denen auf Grund spektroskop. Daten [L e y , C. 1917.
I. 754] feststeht, daB sie gesattigter sind ais Stilben, u. die auch glatter Na addieren), 
Deriw. des Styrols u. asymm. Diphenyliithylens. Beim Styrol ist gleichfalls absorptions- 
spektroskop. festgestellt. worden, daB Alkylierung auf der Phenylseite die Partial- 
valenz an diesem C-Atom erniedrigt, am anderen erhóht, w a h r e n d A l k y l i e r  u n g 
a u f  d e r ^ - S e i t e ( / 5 - M e t h y l s t y r o l )  d i e P a r t i a l v a l e n z a m a - ( p h e -  
n y l i e r t e n )  K o h l e n s t o f  f a t o m  e r h ó h t .  — In bezug auf die Fulvene ist 
noch festgestellt worden, daB im Gegensatz zu Benzalfluoren, u. Anisalfluoren (V), 
die Na nur auf der Fluorenseite aufnehmen (z. B. unter Bldg. von VI), a-Naphthyliden- 
fluoren (VII) 2 Atome Na addiert unter Bldg. von VIII. Das ist so zu verstehen, daB 
infolge der erheblich groBeren Valenzbeanspruchung des Naphthylrestes (g''genuber
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Phenyl u. Anisyl) die restierende Partialvalenz am naphthylierten C-Atom glciclifalls 
sehr heruntergedriickt ist u. daher auch an letzterem Na aufgenommcn wird.

V e r  s u c li e. (Mitbearbcitet von S. Fujise.) Di-p-iohjlisopropylcarbinol, C18H220. 
Aus p-Tolylmagnesiumbromid u. Isobuttersaureathylester. Aus PAe. Ecchtecke u. 
Rliomben, F. 99°. — l,l-Di-p-łolyl-2,2-dimełhylathylen, C18H20 (I). Aus dem Yorigen 
iiber das Carbinolchlorid mit Pyridin. Aus Methylalkohol Tafelchen, F. 50°. Gibt bei der 
Oxydation p-Ditolylketon, aus A. Stabe vom F. 93—94°, u. Aceton (Jodoformprobe). — 
Diphenylpropylcarbinol. Aus n-Buttersiiureester u. C6H5MgBr. K p.13 181—182°. —
l,l-Diplienylbuten-(l), C16H 10 (II). Aus dem vorigen iiber das Carbinolchlorid mit Py. 
Kp.14 157—158°. — l,l-Diphmylpenten-(l), C17I i18 (III). Aus n-Valeriansaureester u. 
C6H5MgBr wie oben. Kp.14 174—175°. — Diphenyl-n-penlylcarbinol, C18H220. Aus 
Capronsaureester u. C6H 5MgBr. Kp.ł3 199—200°, Quadern vom F. 47°. -— 1,1-Di- 
phenylhexen-(l), Cł8H 20 (IV). Aus dem vorigen wie oben. Kp.15 184°. — Oxydation 
des MeihyU/riphenyldOiylens fuhrte nicht, wie J . L evy  (C. 1922. I. 746) angegeben 
hat, zu Methyldesoxybenzoin, sondern neben einer noch ungeklarten Verb. C26H 20O, 
aus Bzl. u. Dioxan blitzende Quadern, F. 175—176° (tiefgelbe Schmelze) zu Benzo
phenon, Acetophenon u. Acetyltriphenylmethan (IX) ais Umlagerungsprod. des primar 
gebildeten Pinakons X (Phenylwanderung). — Acetyllriplienylmethan, C21H ,sO (IX). 
Entsteht auch bei der Destillation des Rohprod. (X) aus Phenylbenzoin (F. 86°, aus A.) 
u. Methylmagnesiumjodid (Kp.18220—230°), aus Propylalkohol glasklare Stabe, F. 143° 
(vgl. W ie la n d , H in te rm a ie r  u. D e n n s te d t ,  C. 1927. I. 1448). — FI. a-Methyl- 
stilben, C15H i4 (XI). Entsteht nebeń dem festen Isomeren (K la g e s  u. H eilm ann , 
C. 1904 .1. 1351) aus Desosybenzoin (das am besten aus Phenylacetylchlorid [Kp.12 104 
bis 105°] u. Bzl. mittels A1C13 gewonnen wird; Kp.16 180°, F. 54°) u. CH3MgJ, event. 
iiber das Carbinol mit HCl u. dann Pyridin. Kp.21167°, erstarrt in Eis nicht. — a-Melhyl- 
dibenzyl, Ci5H 16 (XII). Aus dem festen a-Methylstilben durch Hydrolyse der schwarz- 
braunen Dinatriumadditionsverb. Kp,22 155—157°. Bei der Bromierung von a-Methyl
stilben (XI) in CS2 entsteht das schon bekannte Dibromid vom F. 132° (unter Zers.) 
neben Verb. C]5H 13Br3, aus Bzn. zu Drusen Yereinigte Prismen, F. 85°. — 1,4-Di- 
biphenylen-2,3-diani$ylbutan, C42H340 2 (VI; statt Na: H). Durch Hydrolyse des in A. 
unl. leuchtend orangeroten Additionsprod. VI an Anisalfluorcn (V). Aus Anisol weifie 
Krystalle, F. >300°. — (p-Metlioxybenzyl)-fluoren. Durch katalyt. Hydrierung von V.
F. 112° (vgl. T h ie le  u. H e n le , C. 1906. H . 960). — a-Naphthaldehyd, CjiH80. Durch 
Verseifung des aus a-Naphthylmagnesiumbromid u. (1,5 Mol.) Orthoameisensaureester 
bei 100° gewonnenen Acetals (Kp.22 170—171°). Kp.'so 169—170°. — a-Napliłhyliden- 
fluoren, C24H 16 (\TI). Aus dem Yorigen u. Fluoren in A. mittels Na-Athylat. Aus PAe., 
dann aus" Eg. F. 149—150°. — l-Biphenyle.n-4-naphthyl-l,3-butadiev,, C20H 18 (XIH). 
Neben dem Y origen infolge Bldg. eines Zimtaldehyd-analogen (XIV) (durch A u to s y d a t io n  
des A.!). Aus Bzn. tiefgelbe Nadeln, F. 174—175°. — 9-(a-Naphthomethyl)-fluoren, 
-̂'2-iHi8 (VJUl; sta tt Na: H). Aus VH durch Hydrolyse des indigoblauen Dinatrium- 

additionsprod. (Vni) oder durch katalyt. Hydrierung. Aus Propylalkohol, F. 135°. — 
a-Naphthyliden-2,7-dibromfluoren, C24H 14Br2. Aus 2,7-Dibromfluoren u. Naphthaldehyd 
wie oben. F. 190—191°. (L iebigs A n n . 479. 42—57. 31/3. 1930. Berlin, Univ.) BerGM.

W. Schlenk und Ernst Bergm ann, tlber den Mechanismus der Addition von 
Natrium an Doppelbindungen. Asymm. Diphenyliithylen addiert bekanntlich Natrium 
in dimerisierender Rk. unter Bldg. Yon I. Von ScHLENK u. seiner Schule war bisher 
angenommen worden, daB die Rk. iiber ein (sich sekundar dimerisierendes) Radikal I I

I  (p-CH3.C6H4)sC=C(CH3)! II (C6H6),C =C H .C 2H6 IIII (ąH^CllCH.CsH^n)
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verlauft. Yon Z i e g l e r ,  C o l o n i u s  u . S c h a f e r  (C. 1928. II. 2187) hingegen wurde 
die Auffassung ausgesprochen, daB primar Bidg. der Dinatriumverb. IH  erfolgt, die 
sich sekundar an die Doppelbindung eines zweiten Mol. asymm. Diphenylathylens 
addiert, unter Bldg. von I. Die von Z i e g l e r ,  C o l o n i u s  u . S c h a f e r  angefuhrten
4 Hauptargumente werden von den Ylf. widerlegt: 1. Alkylsubstitution eines Athylens 
veriindert nicht nur den Valenzzustand des alkylierten, sondern auch den des anderen 
C-Atoms (vgl. vorst. Ref.). 2. Der Unterschied im Additionsverhaltcn von Benzalfluorcn 
u. Triphenylathylen, die mit Na IV bzw. V liefern, wird von Z i e g l e r  dadurch erkliirt, 
daB nur Benzalfluoren das „primare“ Additionsprod. (VI) addieren konne, nicht aber 
Triphenylathylen das Triphenylathylendinatrium (V). Diese Argumentation kann nicht 
richtig sein, da sich V — wie nach ihr zu erwarten gewesen ware — auch nicht an Benzal
fluoren oder (das fiir Alkalialkyle besonders additionsfahige) asymm. Diphenylathylen 
addiert, sondern z. B. nach folgender Gleichung reagiert:

(C6H5)2CNa-CHNa-C6H6 +  2 (C0H5)2C=CH2 ^  (C6H5)2C=CH-C0H5 +  I.
3. Nach Z i e g l e r  reagiert Diphenyldiinethyliithylen, (C gH ^C —C(CH3)2 mit K-Na- 
Legierung so, daB das primaro Di-K-Additionsprod. sich mit einem weiteren Molekuł 
Athylen zu V1L u. VIII (x =  It) umsetzt. Z ie g l e r  schloB daraus, daB mit Lithium 
analoge Rk. eintreten miisse, wahrend von Vff. friiher (C. 1928. II. 654) nur ein Prod. 
festgestellt werden konnte, das ungesatt. war. Wiederholung der Verss. fuhrten Vff. 
zur Feststellung, daB ihre Angaben zu Recht bestehen, es entsteht nur — durch Subst.
— e i n e  ungesatt. Li-Verb., der aber Formel IX zukommt, weil weder ein Metall- 
deriv. YIII (x =  K  oder Li) so lange haltbai sein konnte, wie es tatsaćhlich der Fali 
ist, noch direkte Substitution eines Methylwasserstoffs nach den bisherigen Erfahrungen 
móglich ist. Direkte Substitution ist uberhaupt nur móglich, wenn man dem Diphenyl- 
dimethylathylen die t a u t o m e r e  Formel X zuschreibt; daB sie tatsiichlich eintritt, 
geht auch aus der Umsetzung des Li-Prod. (IX) mit Benzylchlorid hervor, die nur 
einen KW-stoff C23H22 (vgl. den experimentellen Teil), nicht — wie die ZiEGLERsche 
Theorie erwarten lieB — einen solchen C^Hj, daneben lieferte, u. aus der Beobachtung, 
daB bei fast allen Rkk. von (C6H5)2C—C(CH3)2 mit Li Diphenyldimethylathan (XI) 
gebildet wird, ais Rk.-Prod. des bei der Substitution frei werdenden Wasserstoffs. — 
DaB das aus IX mit Phenylsenfól erhaltliche Thioanilid nicht Formel XH, wie Vff. 
friiher annahmen, sondern Formel XIII besitzt, wie Z ie g l e r  gezeigt hat, ist durch 
Allylumlagerung bei der Substitution zu erklaren. — Solche Tautomerisierungen, wie 
sie zur Foimel X fiihren, sind nicht analogielos. Dimethylfulven (XIV), Dimethyl- 
benzofulven (XV), Dimethyldibenzofulven (XVI) entfarben Triphenylmethylnatrium 
zu Triphenylmethan momentan, was nur durch doppclte Umsetzung der tautomeren 
Formen, z. B. XVII (unter Bldg. von XVIH), zu erklaren ist, letztere enthalten stark 
bewegliche H-Atome. Ferner kann die unter der Einw. konz. HoSO,, verlaufende Iso- 
merisierung yon l,l-Diphenyl-2-benzylathylen, (C6H5)2C=CH-C;H2-C0H5, zu 1,3-Di- 
phenylhydrinden (XX) nur iiber die tautomere Form XIX Terlaufen. — 4. Die Bldg. 
von (C6H5)2CNaCH3 aus asymm. Diphenylathylen u. Na in fl . Ammoniak ist keineswegs

I  (C6H6>,CNa-CH2- C H 2-N aC (C 6H6)2 I I  (C0H6),C N a-C H 2 . • •
I I I  (C6H5)2C N a-C H 2Na Y (C6H5)3CNa—CHNa(C6H5)

IV ? 0J > C N a -C H (C 6H6)-CH(CeH5) - N a C < ? 0̂  VI L6:J > C N a -C H N a -C 6H5
Uflr l 4 ^ 6 ^ 4

V II (C6H9)2CX-CH(CH8)2 X I (C„H6)2CH—CH(CHS), V III  (C6H6)2C = C < g “ =x

IX  (C6II5)2C L i - C < g ^  X (C6H5) ,C H - C < g f 3 X II (C6H5)2C - C < ^
CS-NH-C6H6 

OH CH—CH „ „ CHj
X III  ( 0 . h j , 0 = c < ° h ; . c s .h h . 0iB< s i t  tH=0H>c=c<CH;

O  o  g?
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XVII
CH=CH.

XVI11 6 H = C H > ° Na- C< C H ;

XXI

X X II

ę 6H c  Na 
CaH4 CH2 • C6H5
c6h 4
CaH.

> c <_CH,.Q,H,
CH.-C.H.

C„H. C.H.
l6̂ ‘> C -C H (C 6H6)-C H (C 8H6) - C <  i 6
CeH /

OHj ■ C6H6 x x n i I '0 6h 4 
CH.-C.H.

XXV (C6H5)iC ~ C < ^ 2' CH2' Cf!H6

( C ^ C — CH(C6H5) 
CO CO
\ /

o
XXIV

(C6H5)2C.CH(CH3)a
x x v m ós.NH.c

C„H,
XXVI

c h -c h 3 

c h -c h 3. c6h 6

XXIX (C0II6)sC < ^ Ć H Hl

i ,CHt
L J c h . c h 2-c h 2. c 0h 6

CH XX V II
d ;Hk

C.Hb • CHj • CH, • CH(OH) • CH3 
XXX

X X X II (C6H6)2CH—C H < Q g2' CH2'

6Łi5
8)2

XXXI (C6H6)aC H - C < ^ - CH2’C^
ÓH

nach Z i e g l e r  so zu deuten, daB in III  das aliphat. gebundene, ,,ungeschutzte“ Natrium 
ammonolysiert wird, sondern so, daB das primar gebildetc Radikal II  zum groBten 
Teil durch Na-Ammonium reduziert wird (unter Bldg. yon NaNH2), bevor es sich zu I  
dimeris;eren karm. Dcnn auch Benzalfluoren, in dessen Dinatriumadditionsprod. VI 
bei de Na-Atome „geschiitzt*1 sind, liefertin NH3 nicht VI, sondern Benzylfluoren-Na 
(XXI) neben geringen Mengen IV, wie aus der Bldg. von Dibenzylfluoren (XXII) u. 
etwas l,3,4,6-Tetraphenyl-2,5-dibiphenylenhexan (XXITT) bei der Umsetzung mit 
Benzyleblorid herrorgeht.

V e r s u c h e .  Zwischen Benzalfluoren u. V tra t fast vollstandige Umsetzung 
ein zu Triphenylathylen u. IV. Letzteies gab mit W. l,4-Dibiphenyle,n-2,3-diphenyl- 
bułan, C40H30 (IV, s ta tt N a : H), sechsseitige Prismen aus Anisol, F. >  300°, mit CO„ 
o.,a.'-Dibiphenylen-(i,P'-diphenyladipinsdure, aus Eg. Prismen, F. 250° (Zers.)
(vgl. S c h le n k  u. B erGM A NN, 1. c.). — Zwischen asymm. Diphenylathylen u. V 
tra t die Umsetzung bis zu einem Gleichgewicht ein, mit C02 wurden erhalten Triphenyl- 
bemsteinsaureanhydrid (XXIV, F. 115°) u. l,l,4,4-Tetraphenylbulan-l,4-dicarbonsaure, 
C30H 20O4 (I, s ta tt Na: COOH), aus Eg. derbe Prismen, F. 295°. — KW-stoff CMH22. 
Aus Diphenyldimethylathylen durch aufeinanderfolgende Einw. von Li u. Benzyl- 
chlorid. Kp.14 220-—230°, F. 85—86°, aus PAe. prismat. Tafeln. Der KW-stoff ist 
gesatt., er ist deshalb nicht das eigentlich erwartete l,l,4-Triphenyl-2-methylbuten-(l) 
(XXV), sondern ein sekundares Umlagerungsprod., vie.lle.icht l-Plienyl-2-methyl-3-benzyl- 
hydrinden (XXVI) oder l-Phmyl-2-{f5-phemthyl)-hydrinden (XXVII). Nebenher ent
steht Diphenyldimethylathan, C16H 1B (XI), Kp.18 157°, das auch aus Diphenylmethyl- 
natrium u. Isopropylehlorid erhalten wurde. — Fiir die Best. von asymm. Diphenyl- 
dimethylathylen mittels Bromtitration muB ein empir. Bromfaktor ermittelt werden, 
1 mg KW-stoff Terbrauchte 1,64 mg Brom. — Thioanilid der Diphenylisopropylessig- 
saure, C23H 23NS (XXVIII). Aus Diphenylisopropylmethylnatrium (vgl. ZiEGLER, 
C o lo n iu s  u . ScHAFEE, 1. c.) mit Phenylsenfól. AusPropylalkohol, F. 145°. —  1,2,2-Tri- 
phenyl-3-methylbutan, C23H 24 (XXIX). Aus Diphenylbenzylmethylnatrium u. Isopropyl- 
chlorid. Kp.20 225— 227°, aus PAe. Wiirfel vom F. 80°. —  l-Phenylbulanol-{3), C10H 14O 
(XXX). Aus Hydrozimtaldehyd u. Methylmagnesiumjodid, Kp.15 129—130°. _ Bei der 
Vakuumdest. des mit Thionylchlorid erhaltlichen Chlorids tra t kontinuierlich HC1- 
Abspaltung ein. — l,l,4-Triphenyl-2-melhylbuianol-(2), C23H 2:10  (XXXI). Aus Diphenyl- 
methylnatrium u. Benzylaceton (durch katalyt. Hydrierung von Benzalaceton in der 
Schuttelente, Kp.w 122°). F. 67°. — l,l,4-Tiiphe,nyl-2-meihylbutan, C23H 24 (XXXII). 
Aus dem vorigen mit Phosphor u. H J  in Eg. Aus Mcthylalkohol Stabe vom F. 69°. — 
1,3-Diphenylhydrindeii, C21H18 (XX). Aus Diphenylbenzylathylen u. konz. Schwefel-
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saure. Aus Propyl alkohol Stabchen, F. 156— 157° (Z i e g l e r , G r a b b e  u . U l r ic h , 
C. 1925. I. 378). — l,3,4,6-Telrap7ienyl-2,5-dibipItenylenhexan, C54H42 (XXIII). Aus 
dem Einwirkungsprod. von Na-Ammonium in fl. NH3 auf Benzalfluoren mit Benzyl 
ehlorid. Aus Xylol, F. 304—306°. Ais Hauptprod. entsteht 9,9-Dibenzylfluoren (XXII) 
aus Bzn. F. 160—151°. (L ie b i g s  Ann. 479. 58—77. 31/3. 1930. Berlin, Univ.) B e r g m  

W. Schlenk und Ernst Bergmann, Ober „disproportionierende . Allcalimetall 
addition“ muł dereń Reaktionsmeclianismus. Mitbearbeitet von Ottilie Blum-Berg 
mann. In  ahnlieher Weise wie nach Z i e g l e r , Co l o n iu s  u . S c h a f e r  (C. 1929
II. 2187) beim Diphenyldimethylathylen mit K vollzieht sich bei der Einw. von Lithium 
auf Diphenylbenzylathylen eine „disproportionierende" Alkaliaddition:

2 (C0H6)aC—CH - Clij • C6H6 — > 2 (C6H 5)jCLi—CH—CH2 • C„Ht — >
I  (C6H6)jCLi* CHa • CHj• C6H6 +  II (CaH6)2C L i-C H = C H -C 6H6 

Bei der Einw. von Benzylchlorid, Phenylsenfol u. C02 findet an der gesatt. Verb. I 
n. Rk., bei der ungesatt. II dagegen Allylumlagerung statt, so daB die Prodd. HI—VHI 
erhalten wurden, die sich formal von einer Li-Verb. IX ableiten. Letztere sollte bei 
Anwendung des ZiEG LERschen Schemas (vgl. auch vorst. Ref.) direkt statt H ent- 
stehen. Doeh ist eine Verb. vom Typus II nach den bisherigen Erfahrungen gegeniiber 
IX sicher begiinstigt. Auch fiir die ungesatt. K-Verb. aus Diphenyldimethylathylen 
ist die ZiEGLERsche Formel X durch die isomere XI zu ersetzen. •—- Die Móglichkeit 
leichter Umlagerung ergibt sich daraus, daB aus den beiden Athern XH u. XIH durch 
Spaltung mit Natrium dieselbe Na-Verb. entsteht, der Formel H  (Na sta tt Li) zu- 
zusehreiben ist; ihre Umsetzungsprodd. entstehen naturgemaB wieder unter Allyl- 
verschiebung.
fP p \ p^CHj-C0H6 III y  cp TT 1 ' CH2- CBH6 ,p tt , p^CHj• CH2 • C6H
^ h ^ u <-CH2-CHs.C6H6 V (0«u «)20^ C S .N H .C 6H6 ^ ô ^ C O O H  y i l
IV (C6H6)jC—CH • CH(C(,H6) ■ CII2 • C8H6 VI (CeII6),C—CI1 • CH(CaHs). CS • NH . C0H5

VIII (C6H6)jC—CH • CH(C6H5) • CO OH IX (C0HJ2C=CII ■ CHLi • C„H8
x (C8h J c= c< ^ k  XI (C9H | C K - C < ^

XII (C0H6)2C < ^ ^ CH<C h  XIII (C6H6)2C=CH  • CH(C6H5) ■ OCH3

6

XIV (C6H6)2CH. CH,. CH(C0H6). c h 2 • c0h 6 
XV (C8H6)aCH.CHs.CH(CaH6).COOH

XVI

V e r s u c h e .  1,2,2,4-Telraphenylbulan, C28H 2!1 (HI). Aus dem goldrotbraunen 
Li-Einwirkungsprod. auf Diphenylbenzylathylen oder aus Diphenylbenzylmethyl- 
natrium mit /3-Phenathylchlorid oder aus Diphenyl-jS-phenathylmethylnatrium mit 
Benzylchlorid. Aus Methyliithylketon diamantglanzende Prismen, F. 172°. — fi-Phen- 
athylchlorid wurde nach W a r d  (C. 1927. I. 2906) dargestellt; primar bildet sich eine 
hoher sd. Verb., die Kp.20 80—120° zeigt, u. beim Behandeln mit Pottasche zerfallt. 
Kp.20 80°. Reagiert mit Triphenylmethylnatrium n. unter Bldg. von 1,1,1,3-Tetra- 
phenylpropan, F. 125—126° (W lELAND u. K l o s s , C. 1929- I I .  299). — Melhylatlier 
des Diphenylphenathylcarbinols, C22H 20O. Aus dem Carbinol mit methylalkoh. Schwefel- 
saure. Aus A. Nadelchen, F. 110°. — Athylather, C23H240 . Analog. Aus A. Prismen,
F. 86°. — 1,1,3,4-Tełraphenylbułen-( 1), C28H24 (IV). Neben III  aus Diphenylbenzyl
athylen oder durch Umsetzung der Na-Spaltungsprodd. des Diphenylstyrylcarbinol- 
methylathers (XH) oder des [/9,/f-Diphenylvinyl]-phenylcarbinolmethylathers (XIH) 
(Z ie g l e r , R ic h t e r  u. Sc h n e l l , C. 1925. I I .  55S) mit Benzylchlorid. Kp.19 270 bis 
275°; aus PAe. Nadeln, F. 63°. — 1,1,3,4-Tetraphenylbułan, C28H20 (XIV). Aus IV 
durch katalyt. Hydrierung. Ol, Kp.„, 270—273°. — a-PTienyl-fS-benzhydrylidenpropion- 
saure, C22H IS0 2 (VHI). Aus dem Li-Einwirkungsprod. auf Diphenylbenzylathylen oder 
aus den Na-Spaltungsprodd. von XH oder XIII mit Kohlendiosyd. Aus Eg. sechs- 
seitige Prismen, F. 166—167°. — Biphenylphendthylessigsdure, C22H20O2 (VII). Neben 
dem vorigen aus Diphenylbenzylathylen oder aus dem Na-Spaltungsprod. des Di- 
phenylphenathylearbinolmethylathers mit C02. Aus Methylalkohol Parallelepipeda,
F. 184°. — a.,y,y-Triphenylbutłersaure, C22H20O2 (XV). Aus VHI durch katalyt. Hydrie
rung. Aus 80%ig. Essigsaure Rosetten von Prismen, F. 111—113° (vgl. Z ie g l e r ,
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Cr o s s m a n n , K l e i n e r  u . S c h a f e r , C. 1922. II. 2185). —  Thioanilid der Diphenyl- 
pltenathylessigsaure, C28H25NS (V). Aus dem Li-Einwirkungsprod. auf Diphenylbenzyl- 
athylen oder aus Diphenylphenathylmethylnatrium m it Phenylsenfól. Aus A. Saulen,
F. 124—126°. Gibt eine Molekiilrerb. mit 1 Mol. Aceton, C28H25NS +  C3H60, vom
F. 77—80°. — Thioanilid der a-Phenyl-f}-benzhydrylidenpropionsaure, C28H23NS (YI). 
Neben dem vorigen aus Diphenylbenzyliithylen oder aus den Na-Spaltungsprodd. yon 
XII oder XIII mit Phenylsenfól. Aus Bzn. oder Propylalkohol gelbliehe Prismen, F. 122 
bis 124,5°. — 1,3-Diphanylhydriwlen, C21H 18 (XVI). Aus dem Einwirkungsprod. von 
Li auf Diphenylbenzylathylen mit Diphenylbrommethan neben viel Tetraphenyliithan. 
Aus Propylalkohol u. Eg. Platten vom F. 155—156°. ( L ie b ig s  Ann. 479. 78—89. 
31/3. 1930. Berlin, Univ.) B e r g m a n n .

K. Ziegler und H. Wollschitt, TJntersuchungen uber alkaliorganische Verbin- 
dungen. IV. Der Elektrolytcharakter einiger alkali-organischer Verbindungen. (III. vgl.
C. 1929. II. 2188.) Vff. yersuchen mit Hilfe von Leitfahigkeitsmessungen die Bindungen 
der Alkaliatome in alkaliorgan. Verbb. festzustellen. Die bisher in A. von S c h le n k  
u. B ergm ann  (C. 1928. II. 888) u. anderen festgestellten Werte sind nach S c h le n k  
u. M arcus (Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 1678) auf komplese Ionen, z. B. I  zurtick- 
zufuhren. Ais Lósungsm. wurde Pyridin gewahlt, da dessen DE. (12,5) gróBer ist ais 
die von A. (4,5); jedoch reagiert Pyridin mit manchen alkaliorgan. Verbb. undefiniert 
u. gibt auch mit den anderen erhebliche Farbyertiefungen. Die am Triphenylmethyl- 
natrium, Triphenylmethylkalium u. Trinitrotriphenylmethylnatrium gefimdenen Grenz- 
werte liegen ca. 3000-mal hóher ais die in A. In  Pyridin ist also sicher das Vorliegen 
heteropolarer Salze anzunehmen. Móglicherweise findet eine „Tautomerisation“ erst bei 
Beriihrung mit Pyridin statt. So ist yielleiclit auch zu yerstehen, daB aus ath. Tri- 
phenylmethylnatrium mit Pyridin ein Additionsprod. ausfallt. Vff. halten danach die 
Annahme yon S c h le n k  u . B e r g m a n n , daB Stilbendilithium u. Stilbendinatrium

I {[(C6H5)3C]mNam_n}Nan II [C6H5-Ć H -C H -C 6H 5]Me2
ster. verschieden u. die heteropolaren Formeln (wie II) abzulehnen sind, fiir unnótig. 
Es soli im Fali der Na-Verb. die ms-Form, im Fali der Li-Verb. die rac.-Form energet. 
mehr begiinstigt sein. — Vff. haben ferner festgestellt, daB Isostilben durch geringe 
Spurcn Stilbendilithium oder Stilbendinatrium momentan unter starker Warmeent. 
in  Stilben umgclagert wird, ein Effekt, den das Bromadditionsprod. an Stilben oder 
Isostilben nicht zeigt. Nur Di-, nicht Mononatriumyerbb. wirken den Stilbendialkali- 
verbb. analog, so daB nach Ansicht der Vff. folgendes Gleichgewicht den AnlaB zur 
Umlagerung gibt: > C —C< +  C6H5-C H =H C 0H5 ^  C8H5-CH—CH-C6H5 +  > C = C < .

Na Na Na Na
(L ie b i g s  Ann. 479. 123—34. 31/3. 1930. Heidelberg, Univ.) B e r g m a n n .

K. Ziegler und H. Colonius, TJntersuchungen uber alkaliorganische Verbindungen. 
V. Eine bequeme Synthese einfaclier Lithiumalkyle. (IV. vgl. vorst. Ref.) Da die farb- 
losen Lithiumalkyle mit Halogenalkylen sich nur auffallend trage umsetzen, bcsonders 
in Bzl. oder Cyclohexan, muBte es móglich sein, sie unter den Bedingungen der WtiRTZ- 
FiTTlGschen Synthese zu isolieren, d. h. direkt aus Lithium u. Halogenalkyl zu gewinnen. 
Mit Ausnahme der sek. u. t-ert. Halogenide sowie derer vom Typ des Benzylchlorids 
laBt sich diese Synthese auch wirklich durchfuhren; die Jodalkyle sind nicht verwendbar. 
Besser reagieren die Bromalkyle, u. zwar in Bzl. besser (Ausbeute 50—60°/o im Fali 
des Butylbromids) ais in A. (15%). wo die Umsatzgeschwindigkeit zwischen Li- u. 
Halogenalkylen wieder recht groB ist. Am besten eignen sich Chloralkylc, z. B. Butyl- 
chlorid, in  Bzl. oder Cyclohesan; man erhiilt Ausbeuten yon 80—100%- Methyl-, 
Athyl- u. Propylhalogenide liefern imgenugende Resultate. Phenyllithium macht man 
prakt. in A. aus Brom- oder Jodbenzol (Ausbeute 70—80%), seine Lsg. in A. ist im 
Gegensatz zu der der aliphat. Li-Verbb. recht haltbar. — Die Angaben von S p en ce r
u. P r ic e  (C. 1910.1. 1503) entsprechen nicht den Tatsachen. — Einw. yon Na-Amalgam 
auf Li-Alkyle lieferte nicht Na-Alkyle, sondern Hg-Alkyle. Auch bei der bekannten 
Bldg. der Schwermetallalkyle durch Einw. von Metall-Na-Legienmgen auf Halogen- 
alkyle diirften Alkyl-Na-Verbb. die Rolle yon Zwischenprodd. spielen. — Vff. yer- 
suchen auch die yon Sc h l e n k  u . B ergm ann  (C. 1928. II . 654) beobachtete Tatsache, 
daB Dinatriumadditionsprodd. von Athylenen mit Hg die Athylene regenerieren, auf 
die intermediare Bldg. einer (leicht zerfallenden) Hg-Dreiringverb. zuruckzufiihi'en, 
es wiire dann nicht notwendig, fiir Tetraphenylathylendinatrium u. Diphenylmethyl- 
natrium prinzipiell yerschiedene energet. Yerhaltnisse anzunehmen, wie das S c h l e n k
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u. B e r g m a n n  (1. c.) tun. — Zur Darst von Liihium-n-butyl vervvendet man 2—2,2 At. 
Lithium in Form feiner Schnitzel pro Mol. Halogenid in Bzl. u. schiittelt den ganzcn 
Ansatz unter Stickstoff — nach Zusatz von einigen Glaspeilen, wobei man die Rk.-Temp. 
sich auf 50—60° steigern laBt. (L i e e i g s  Ann. 479. 135—49. 31/3. 1930. Heidelberg, 
Univ.) B e r g m a n n .

K. Ziegler und O. Scliafer, Unłersuchungen iiber alkaliorganische Verbindungen. 
VI'. Die lieaktionsweise der feslen Alkalimetalle. (V. vgl. vorst. Ref.) Wie in der voran- 
gehenden Mitfc. endgiiltig bewiesen ist, treten bei der W ijR T Z-FiT T iG schen Synthese keine 
Radikalo auf, sondern es reagieren stets 2 Atome Alkalimetall mit 1 Mol. Halogenid 
gleichzeitig, was darauf ■zuriickgefuhrt wird, daB im Krystallgitter ja in geringer Ent- 
fernung von jedem Metallatom ein zweites sitzt. Analoges nehmen Vff. ja auch fiir 
die „dimerisierende“ Alkaliaddition an, die z. B. auch beim Diphenylathylen primar 
zur Verb. I  fiihren soli. Vff. suchen nach neuen Argumenten fiir diese Auffassung, 
die gezeigt hat, daB die bisherigen Griinde nicht ganz stichhaltig waren. Insbesondere 
hatto sich gezeigt, daB Allylnmlagerungen moglieh sind, beispielsweise entsteht durch 
K-Spaltung von II u. III u. durch Umsetzung von IV u. V mit Phenylisopropylkalium 
eine u. dieselbe K-Verb., der man — wenn man fiir ihre Umsetzungen keine Allyl- 
verschiebung mehr annehmen will — Formel VI zuschreiben muB. Ebenso konnen 
die friiher (C. 1929. II. 2187) beschriebenen Verss. in fl. NH3 auch olme Annahme von I, 
niimlich mit Hilfe von freien Radikalen ohne weiteres gedeutet werden. — Vff. lassen 
nun die Addition von Na an asymm. Diphenylathylen bei Ggw. von 2 Moll. Inden 
vor sich gehen. Dabei tr i t t  die Bldg. des „Dimerisationsprod." (bzw. von Inden-Na
u. 1,1,4,4-Tetraphenylbutan daraus) in den Hintergrund neben der Hauptrk., die von 
Vff. folgendermaBen formuliert wird:

(C6H5)2CNa—CH2Na +  2 Inden =  (C6H5)2CH-CH3 +*2 Inden-Na.
Naturlich wirkt nicht etwa Inden +  Na' unter Wasserstoffentw. einfach reduzierend. 
Es gehen genau 2 At. Natrium in Lsg. Aus dem Nichtauftreten von Diindenyl unter 
den Rk.-Prodd. schlieBen Vff., daB nicht etwa Inden intermediar auftietende Radikale 
dimerisiere. — Analog verhałt sich Inden bei der Na-Addition von Benzylidenanilin. 
Es tritt Benzylanilin auf, daneben addiert sich aber z. T. Inden-Na an Benzalanilin. — 
Die einzige Rk., bei der nicht gleichzeitig zwei Atome Alkalimetall reagieren, ist die 
Ketylbldg. Móglicherweise ist aber auch hier erste Stufe die Ketondialkaliverb.

Vff. gehen weiter auf die von Sc h l e n k  u. B e r g m a n n  (vgl. drittvorst. Ref.) 
gegen ihre Auffassung vom „dimerisierenden" Rk.-Verlauf erhobenen Einwande ein, 
Das unerwartete Verh. von Benzalfluoren u. asymm. Diphenylathylen gegen Triphenyl- 
athylendinatrium fiihren sie auf die wiederholt beobachtete ,,Launenhaftigkeit“ der 
Alkalimetallalkyle zuruck. Die Bldg. von Benzylfluoren-Na (VII) aus Benzalfluoren
u. Na-Ammonium in fl. NH., an Stelle des erwarteten Benzalfluorendinatriums besagt 
deswegen nichts, weil auch Triphenylathylen nicht das Di-Na-Additionsprod., sondern 
Diphenylbenzylmethylnatrium gibt. Zur Erklarung der Tatsache, daB aus Diphenyl- 
dimethylathylen nur e i n ungesatt. Li-Prod. entsteht, dem SCHLENK u. BERGMANN 
Formel IX zu schreiben, wraln-end die ZiEGLERsche Auffassung zwei Prodd. (X u. XI) 
erwarten laBt, weisen Vff. darauf hin, daB X nach der Gleichung:

X (C6H5) ,C K -C H < ^  +  (CcH5)2C = C < g — > 

(CGH5)2C H -C H < £ g  +  (C0H5)2C = C < g f *K
unter Bldg. von Diphenyldimethylathan zerstort worden sein kann, das SCHLENK
u. B e r g m a n n  ja tatsaehlich aufgefunden haben. Analog laBt sich namlich folgende 
Umsetzung realisiefen:

(C6H5)2CNa • CH3 +  (C6H5)2C=CH-CH3 —
(C6H5)2CH-CH3 +  (C,H5)2C=CH-CH2Na (.A ).

Was den Widerstreit zwischen Formel IX u. XI fiir die ungesall. Metallverb. angeht, 
so entscheiden sich Vff. fiir XI, weil sie Allylyerschiebung bei Substitutionen fur un- 
wahrscheinlich halten u. Benzylalkaliverbb. viel atherstabiler sind, ais S c h l e n k  u. 
B e r g m a n n  annahmen.

V e r s u c h e .  Es wurde naehgewiesen, daB nicht etwa II u. IV katalyt. durch 
K-Metall in HI bzw. V umgelagert werden, sondern daB erst bei der Substitutionsrk. 
die Allylyerschiebung eintritt. — Um bei den Verss. mit asymm. Diphenylathylen 
die Ausscheidung der natriumorgan. Verbb. zu yerhindern, setzen Vff. reichlich Tri- 

XII. 1. 194
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I (C„Hs),CNa—CHjNa II (C0H5)SC(OCH3)-CH=:CH.C0H5
III (C6H5)JC=CH.CH(OCH3)-CaH5 IV (CeH&CH • CHITCH • CJ35

V (CaHj)sC—CH ■ CH2 • CaHe YI (CaH6)2C=CII • CHK ■ CaH6
iCHc„h , c ii , ■ c .H fi c6h 6 c h 3 i i

Tn 4 h:>°<n;  ix  c:h: > ^ < c „ :

C lB = N“ CH ,K O .S r> H -O .H .
phenylmethan zu den Ansatzen, das ein Auskrystallisieren verhindert (ohne etwa zu 
reagieren). Die Messung der Additionsgesćhwindigkeit erfolgte durch Best. des Extink- 
tionskoeffizienten bei den Verss. ohne Inden, bei denen mit letzterem (das farblos ist) 
durch Verfolgung des Alkalititers der Lsg.: zu allen Messungen einer Serie muCte das- 
selbe Na-Pulver verwendet werden. Bei dem Vers. der Na-Addition an asymm. Di- 
phenylathylen entstand neben Indon-Na (das mit Kohlendioxyd u. darauf W. entfemt 
wurde) asymm. Diphenylathan, das (nach Entfernung des uberschussigen Indens mit 
SnCl,,) mittels Phenylisopropylltalium in Diphenylmethylmethylkalium iibergefuhrt 
wurde: mit C02 entstand a.,v.-Di‘plienylpropionsaure, E. 172—173°. •— Mit Benzyliden- 
anilin wurde analog erhalten Benzylanilin, F. 36° aus A., u. Verb. C22HI9N, aus Bzl.-A.
F. 248°, wahrscheinlich ein Isomerisalionsprod. des primar zu erwartenden Anilino- 
benzylindens (XII). — 1,2,2-Tripheni/lpropan, (CcH5)2C(CH3) ■ CH, • C0H5. Aus dem 
Einwirkungsprod. von fl. NH3 auf Triphenylathylendinatrium oder dem von Na- 
Ammonium auf Triphenylathylen mittels Jodmethyl. Aus Bzl. u. A. E. 118—119° 
Die Umsetzung A  verliiuft bei Zimmertemp. in 5 Tagen zu ca. 50%, in weiteren
2 Tagen bei 50—60° zu Ende. (L ie b ig s  Ann. 4 7 9 . 150—79. 31/3. 1930. Heidelberg, 
Uniy.) B e r g m a n n .

K. Ziegler und H. Wollschitt, Uber Carboniumelektrólijte.. Es wird versucht, 
den elektrochem. Zustand eines Triarylmethylrestes durch die Tautomerisierungs- 
tendenz des entsprechendcn Triarylmethylchlorids (farbloser Ester — y  farbiges Halo- 
genidsalz in S02) zu charakterisieren. Driickt man die Tautomerisierungstendenz 
durch die Leitfabigkeit aus, so nimmt man an, daB die Salzform weitgehend dissoziiert, 
also ein slarker Eleklrolyt ist u. daB alle yerglichenen Triarylmethj7lchloride bei unend- 
licher Verdiinnung die gleiche Grenzleitfahigkeit loo besitzen. Im Gegensatz zu den 
Triarylmethylc/iforirfen gibt es bei den ais reine Salze anzusprechenden Perchloraten 
tatsachlich eine Grenzkurve, bei der jeder konstitutionelle EinfluB yerschwindet. Bei 
den schwachen Carbonium-Elektrolyten, bei denen a =  ?.0/?.co in Abhangigkeit von der 
Verdiinnung v nicht durch die erwiihnte Grenzkurve wiedergegeben wird, ist bei 
maBigen Verdunnxmgen nur fur kleines a u. r  (Tautomerisationsprod.), bei groBen 
Verdunnungen jedoch allgemein a =  r  zu setzen. Es wird gezeigt, daB man auch in 
diesen Fallen die bisher esakt nicht zu bestimmende Carbinolbasizitat durch die Lage 
der r,t'-Kurvo charakterisieren kann. — Zur Best. von 'wnirdo bis zu Verdunnungen 
yon 20000—40000 1 herunter gearbeitet, wobei sich ergab, daB den Chloriden eine 
um ca. 20 Einheiten hóhere Grenzleitfahigkeit zukommt ais den Perchloraten, daB 
sich also die Beweglichkeiten von Cl' u. CIO./ (die in W. nahe gleich sind!) um diesen 
Betrag in S02 unterscheiden mussen. Man kann daraus stets loo des Chlorids errechnen, 
wenn man es fiir das — gewóhnlich sicheier meBbare — Perchlorat kennt. ?.<x> ist fiir 
alle Carboniumsalze mit gleichcm Anion etwa glcich, nur Substituenten groBen Um- 
fangs machen sich bemerkbar. ?.co ist fiir die Triarylchlormethane 155—180, fur n. 
GróBe der Ionen 170—175. Man kann damit aus e i n e m  gemessenen Leitfahigkeits- 
wert a  u . t  fiir das betreffende Chlorid ausrechnen. Der positivierende EinfluB derAryle 
in den eigentlichen Triarylchlormethenen ergibt sich (steigend) aus folgender 
,, Basizitats“-Reihe:
C6H5—, /3-C10H7—, CaHs • C6H4—, a-C10H 7—, (p) CH3-C6H4- ,  (o) CH30  • C .H *-,

(p) CH30-C 6H 4—.
Fur Carbinole mit Cyclopentadien-(Inden-, Eluoren-)Ring, fur die bisher keine Basi- 
zitatsmessungen moglich waren, ergibt sich: Phenylchlorfluoren hat eine Dissoziations- 
konstante von 6-10-9, 1,2,3-Triphenyl-l-brominden 3-10-8, Pcntaphenylcyclopenta- 
dienylbromid 3-10-8 (Triphenylchlormethan 1-10~4!). — E3 wird eine fiir feuchtigkeits-
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u. luftempfindliche Substanzen geeignete MeBapparatur ausfiihrlich besohrieben.

K. Ziegler und W. Mathes, Zur Kenntnis des „dreiwertigen“ Kohlenstoffs. IX . 
Uber Triarylmethyle, die gleichzeitig elektropositive und elektronegative Substituenlen 
iragen. (VIII. vgl. C. 1929. I. 2184.) Es łiatte den Anschein, ais ob die „Valenzbean- 
spruchung" in dem Sinne polaren Charakter hat, daB starkę Dissoziationstendenz von 
Hexaarylatlianen sowohl bei ausgesprochen elektropositiven (Biphenyjyl), ais auch bei 
stark elektronegatiyen (p-Nitrophenyl) Arylen zu finden ist. Dennoch sollte passende 
Kombination elektropositiver u. olektronegativer Aryle zu Verbb. yon erhóhter Asso- 
ziationstendenz fuhren, was jedooh nicht der Fali ist. Es wurden dargestellt: p-Nitro- 
triphenylmethylchlorid, p-Dinitrotriphenylmethylchlorid, p-Nitro-p'-methoxytriphenyl- 
methylchlorid, p,p/-Dinitro-p"-methoxytriphenylmethylchlorid u. p-Nitro-p', p"-dimeth- 
oxytriphenylmethylchlorid. Zuerst wurde (vgl. das yorst. Ref.) ihre Basizitat (in S02) 
bestimmt, wobei sich ergab: Triphenylehlormethan steht zwischen dem Nitromethoxy- 
u. Dinitromethoxyderiv. Zwei Methosyle u. eine Nitrogruppe liefern einen „starken 
Carboniumelektrolyten“ , die nitrierten Chloride haben nur sehr geringe Leitfahigkeiten 
(Mononitro: 4,5-10~8, Dinitro ca. 2 -10~9). Die siimtlich intensiv grunen, bei hoher 
Konz. roten Radikale waren zu zersetzlich, um nach der Methode von Z i e g l e r  u . 
E w a l d  (C. 1929. II. 2183) opt. auf ihre Assoziationstendenz gepriift zu werden. Doch 
koimte qualitativ gezeigt werden, daB sie alle nahezu gleich dissoziiert sind.

V e i s u c h e .  p-Nitrotriphcnylcarbinolmethylather, C20H17O3N. A us dem ent- 
sprechenden Chlorid (Bei. Dtsoh. chem. Ges. 3 [1904J. 606) mit sd. Methylalkohol. Aus 
Methylalkohol dimorph, F. 104 u. 116°. Gibt durch Kochen mit Acetylchlorid, Ein- 
dampfen u. Aufnehmen mit A.-PAe. das reine 'p-Nilrolriphenylchlormethan. — p-Dinitro- 
benzophenonchlorid, C13H 80 4N2C12, Aus p-Dinitrobenzophenon (S t a e d e l , L i e b i Gs Ann. 
283 [1894], 160), Phosphorpentachlorid u. Phosphoroxychlorid durch 24-std. Kochen. 
Aus Bzl.-PAe. F. 143°. — p-Dinitrotriphenylcarbinolmelhylather, C20HI6O5N2. Das aus 
dem yorigen mit Bzl. u. A1C13 erhaltene Carbinolchlorid wird roh mit CH3OH gekocht. 
F. 123—124°. — p-Dinilrotriphenylmethylchlorid, CI9H130 4N2C1. Aus dem yorigen durch 
4-std. Kochen mit Acetylchlorid. F. 141°. — p-Nitro-p'-methozylriphenylmethylchlorid, 
C20H16O3NCl. A us p-Nitrobenzophenonchlorid u. Anisol mit A1C13, Nachbehandeln des 
Rohprod. mit Acetylchlorid. Aus A.-PAe. Nadelsterne, F. 106—108° (Zers.). — p,p'-Di- 
nitro-p"-methoxytriphenylmelhylperchlorat, C20H15O9N2Cl. Aus p,p'-Dinitrobenzophenon- 
chlorid mit Anisol u. A1C13, Fallen der ather. Rohlsg. mitEssigsaurcanhydrid-tJberchlor- 
saure. Braunrotes Pulver. — p,p'-Dinitro-p"-meihoxytriphenylmethylchlorid, C20H15- 
OgN2C1. Aus dem yorigen durch Hydrolyse zu dem óligen Carbinol u . Behandeln mit 
Acetylchlorid. WeiBeNadeln, F. 107—108°. — p-Nitro-p',p"-dimethoxylriphenylcarbinol, 
C2iH190 6N. Durch Oxydation des aus p-Nitrobenzaldehyd u. Anisol mittels Eg.-H2S04 
erhaltenen nicht krystallisierenden Methans mittels Pb-tetraacetat in Eg. Reinigung 
uber das Perchlorat. Aus A.-PAe. F. 104°. — p-Nitro-p',p"-dimethoxytriphenylmethyl- 
chlorid, C,1H180 4NC1. Schwach rosa Krystalle, F. 111—117° (Zers.). (L ie b ig s  Ann. 
479. 111—22. 31/3. 1930.) B ergm ann.

E. P. Kohler und J. F. Stone, jr., Einige hochphenylierte aliphatisclie Nitro- 
verbindungen. a-Nitrostilben (I) gibt mit C6H5MgBr unter 1,4-Addition dio Brom- 
magnesylverb. des Isonitrotriphmylathans (H), das krystallisiert erhalten wurde u. 
alle Eigg. solcher aci-Verbb. zeigte. H  zers. sich allmahlieh — besonders in nicht ganz 
reinem Zustand — zu einem roten Ol, das aber nur u. a. Triphenylathylen, Triphenyl- 
athanon, Triphenylathanonosim enthalt, nicht den echten Nitrokórper; letzterer 
entsteht mit Basen aus H. Das aus H  mit Brom erhaltlicho Bromnitrotriphenylatlian 
(HI) yerliert leicht HBr zum Nitrotriphenylathylen (IV), das sich neuerdings zwar 
nicht mit C6H5MgBr, aber m it Benzyl-, Methyl- u. Athylmagneaiumhalogenid um- 
setzen laBt unter Bldg. yon Isonitrokórper V, VI, VH. Aus ihnen lassen sich weder

(L ie b ig s  Ann. 479. 90—110. 31/3. 1930. Heidelberg, Univ.) B e r g m a n n .
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ęchte Nitrokorper mit Sauren, noch Bromderiw. darstellen, sie erleiden intramolekulare 
Veranderungen, z. B. geht V in Triphenylisoxazolin (IX) (iiber VIII) iiber.

V e r s u c h e .  Aci-Triphenylnitroathan, C20H17O2N (ń). Aus I  u. C„H5MgBr; 
Reinigung iiber das Na-Salz. Farblose Prismen, F. 91° (Zers.). Na-Salz, C20HleOaNNa, 
aus W. Nadeln, F. 100—103°. — Beim Vers. der Alkylierung entstand nur das Oxim 
des Triphenylalhanons, C20H 17ON, aus Methylalkohol, F. 173°, — a.,f},f}-Triplimyl- 
nitrodthan, C20H 17O2N. Aus II durch Kochen der wss. Lsg. des Na-Salzes. Aus Methyl- 
alkohol gelbe Prismen, F. 130°. — a.,f),P-Triphenyl-a-brcmnitroaihan, C20H'10O2NBr (IH). 
Aus dem Na-Salz yon II mit Brom. Aus Aceton Prismen, F. 185° (Zers.). —- Nitro- 
triphenylatkylen, C20H15O2N (IV). Aus dem yorigen mit sd. Na-Metliylatlsg. Aus 
Aceton gelbe Prismen, F. 170°. Oxydation gibt Benzophenon, Red. Triphenylathanon.
— l-aci-Nitro-l,2,2-triphenylpropan, C2lH ]90 2N (V). Aus IV niit CH3MgJ. Aus 
A.-PAe., F. 120° (Zers.). — l-Nitro-l,2,2-triphenylpropan, C21H 10O2N. F. 136° (Zers.).
— l-aci-Nitro-l,2,2-iriphmylbutan, C22H 210 2N (VI). Aus IV mit Athylmagnesium-
halogenid. F. 120° (Zers.). — 1 -Nitro-1,2,2-Iriphenylbutan, C22H 210 2N. F. 138° (Zers.). 
-— l-aei-Nitro-l,2,2,3-tetraphenylpropan, C27H230 2N (VII). Aus IV mit Benzylmagnesium- 
halogenid. F. 140° (Zers.). — l-Nitro-l,2,2,3-tetraphenylpropan, C27H230 2N. F. 136° 
(Zers.). — 3,4,4-Triphenylisoxazolin, C2IH17ON (IX). Aus dem Na-Salz von V mit 
methylalkoh. HC1. Aus A. Nadeln, F. 142°. — 2-Atliyl-3,4,4-triphenylisoxazolinium- 
tetrachloroferriat, C23H 220NC14F. Aus IX durch Erhitzen m it Diatliylsulfat, Verdiinnen 
mit HC1 u. Fal len mitFeCl3. Aus Bromathyl-Ather Nadeln, F.110—111°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 5 2 . 761—68. Febr. 1930. Havard Univ.) B e r g m a n n .

James F. Norris und Ralph C. Young, Die Eeaktivitat ton Atomen und Gruppen in 
organischen Verbindungen. X. Die Messung der relativen Labilital von Bindungen 
mittels Bestimmung von Reaklionsgeschwindigkeilen und Zerselzungslemperaluren. 
I. Die O-H-Bindung in gewissen Alkoholen. (IX. vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2992.) Im Zu- 
sammenhang mit den Unterss. iiber die Veresterung gewisser Alkohole mit p-Nitro- 
benzoylchlorid (C. 1 9 2 5 . II. 29. 1 9 2 8 . I. 36) bestimmen Vff. dic relative therm. Fcstig- 
keit der R-O-Bindung in Athern des Triphenylcarbinols, (C0H5)3COR, dic nach friiheren 
Feststellungen am Athylather desselben (N o r r is  u. Y o u n g , C. 1 9 2 5 . I. 373) beim 
Erhitzen unter Triphenylmethanbldg. zerfallen, wobei primiire Alkohole in Aldehyde,
sek. in Ketone iibergehen, z. B. (C0H5)3C- -O —C2H5 ----y  (CcH5)3H -f CH3-CHO. —
Die gemessenen Minimaltempp. der Zers. hśingen von der Natur yon R ab; je lang- 
samer ROH mit p-Nitrobenzoylclilorid reagiert, um so tiefer liegt die Zers.-Temp. 
des entsprechenden A. (C6H5)3COR. Aus dieser Beziehung ergibt sich zugleich, dafi 
nur die C-0-, nicht die C-H-Bindung die Zers.-Temp. beeinfluBt. — Durch ZnO, 
BaCl2, Al20 3-Hydrat, KHSO.j u. A1C13 wird die Zers.-Temp. in zunehmendem Mafie 
herabgesetzt. 2 Moll. A1C13 geben mit 2 Moll. Triphenylmethylatkyliither Triphenyl- 
chlormethan, dessen Doppelyerb. mit A1C13 u. Aluminiumchlorathylat, A1(0C2H5)2C1.

V e r s u c h e .  Die Ather wurden durch Kochen von Triphenylclilormethan mit 
dem betreffenden Na-Alkoholat in dem betreffenden Alkohol gewonnen. An bisher 
unbekannten Athern wurden dargestellt: Triplienylmethyl-n-butyltither, C23H2.jO,
Kp-s 213°, Triphenylmetliyl-p-n-butyUither, C23H 2.iO, Kp.6 19&—198°, Triphenylmethyl- 
isobutyldtlier, C23H 210, F. 51—53°, Triphenylmethyl-n-[y-?nelho]-bulyldlher, C2.,H260, 
Kp.s 205°, Triphenylmelliylbenzylalher, C26H220, F. 103—104°, Triplienylmethyl-/?- 
phenalhyliiiher, C27H210, F. 87,1—87,8°. Femer wurden untersucht der Mełhyl-, 
der Athyl-, der n-Propyl-, der Isopropylather des Triphenylcarbinols u. der Athylather 
des Tri-p-tolylcarbinols. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 2 . 753—61. Febr. 1930. Massa
chusetts Inst. of Teclinol.) B e e g m a NN.

Allan R. Day, Uber die Einwirkung von Brom auf Phenolphthalein. Ein weiteres 
Argument fur den tautomeren Charakter des Phenolphthaleins. Beim Ansauern einer 
alkal. Phenolphthaleinlsg. mit HC1 bei Ggw. yon Bromat-Bromid entsteht unter Ver- 
brauch yon 5 Moll. Brom ein gelbbrauner Nd., aus dem sich durch Erhitzen Tribrom- 
phenol heraussublimieren liifit. Die Rk.-Gleichung:.

Br
CuH  ̂• C—C8H2Br,(OH) 
CO—  Ó I I

C6II4.C—C,H4= 0  +  5Br2 +  2HC1 — y  
NaOOÓ C6H4ONa

CaH3Brs(OH) +  C0H4 • C—C0HjBr2—O +  2NaCl +  4HBr 
HOOC Br I
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erinnert an die Bldg. yon Tribromphenol aus o- u. p-Oxybenzoesaure. Die chinoide 
Substanz I  laBt sich leicht in die farblose Laetonform (II) umwandeln. Da Tctrabrom- 
phenolphthalein, das n. Bromierungsprod. von Phenoiphthalein, sich bei der obigen 
Bromierung analog yerhiilt, diirfte die Rk. iiber dieses Zwischenprod. verlaufen. Es 
ergibt sich, daB Phenoiphthalein in alkal. Lsg. chinoide Struktur besitzt, u. daB die 
Bromierung in dem beobachteten Eall vor einer Umlagerung in die Laetonform statt- 
findet. -— Die gelbe chinoide Form, Cł4H 70 3Br3 (I), schm. bei 229—236° (Zers.), die 
farblose Laetonform, C14H70 3Br3 (II), erhalten durch Eindunsten der alkoh. Lsg. yon I  
bei 270—273° (Zers.). (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 646—50. Febr. 1930. Pennsylyania, 
Univ.) B e r g m a n n .

Lydia Monti, Uber die Darstellung von Clialkonen. Die Synthese yon Chalkonen 
aus Zimtsaurechlorid u. Phenolathern in Ggw. yon Aluminiumchlorid wird yon SlMONIS 
u. L e a r  (C. 1927. I. 424) ais neue Synthese angegeben. Sie ist jedoch zum erstenmal 
yon S to c k h a u se n  u . G a tte rm a n n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892]. 3536) an- 
gewandt worden, die zeigten, daB die FRiEDEL-CRA FTSsche Synthese auch mit 
Chloriden ungesatt. Sauren gut auszufiihren ist. Auch von anderen Forschern wurde 
die Rk. angewandt. — 3',4'-Dimethoxychalkon, aus Yeratrol u. Zimtsaurechlorid in 
Schwefelkohlenstoff in Ggw. yon Aluminiumchlorid. Aus PAe. strohgelbo Krystalle, 
F. 83— 85°, ident; mit dem yon K atjffm an n  u . K ie s e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 
[1913]. 3797) schon beschriebenen Prod. Nebenbei entstand eine Verb. vom F. 122°, 
die jedoch noch nicht weiter untersucht werden konnte. — 2'-Oxy-5‘-chlorchalkon, 
C15H U0 2C1, aus p-Cbloranisol u. Zimtsaurechlorid in Schwefelkohlenstoff in Ggw. von 
Aluminiumchlorid. Das Gemisch wird zuerst ca. 12 Stdn. in der Kiilte sich selbst iiber- 
lassen, dann 2 Stdn. auf dem Wasserbade erhitzt. Aus sd. A. goldgelbe Nadeln, F. 109 
bis 110°. Bei der Rk. ist also durch die Wrkg. des Aluminiumchlorids die Methoxy- 
gruppe yerseift worden. Die Verb. ist 1. in A. u. Bzl., wl. in Essigsaure. Lost sich in 
konz. Schwefelsaure mit intensiy orangegelber Farbę. — 2'-Oxy-3',4'-dimethoxy- 
chalkon, aus Pyrogalloltrimethylather, Zimtsaurechlorid in Schwefelkohlenstoff in Ggw. 
yon Aluminiumchlorid. Aus sd. A. gelbe Nadeln, F. 98°. Die Verb. ist ident. mit dem 
von W o k e r , K o s ta n e c k i u. Tam bor (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 4235) u. 
yon B a r g e l l in i  u . M onti (Gazz. chim. Ital. 44 [1914]. II. 25) erhaltenen Prod. Ais

Nebenprod. ist eine Verb. yom F. 152—153°
3 entstanden, gelbe Nadeln. — f}-Methoxy-

------ . naphtliochalkon, C20H I6O2, aus dem Methyl-
'CO- CH: CH<^ \  iither des /5-Naphthols u. Zimtsaurechlorid in

\ ----- /  Schwefelkohlenstoff in Ggw. yon Aluminium
chlorid durch Erhitzen auf dem Wasserbade. Aus sd. A. gelbe Prismen, F . 138—140°. 
Der Verb. kommt wahrscheinlich die Formel I  zu. Lost sich in konz. Schwefelsaure mit 
kirschroter Farbę. L. in A., Essigsaure u. Tetrachlorkohlenstoff, sil. in Bzl. (Gazz. 
chim. Ital. 60. 43—49. 1930. Rom, Univ.) F i e d l e r .

Guido Machek, Zur Kenntnis der linearen Pentacenreihe. XVIII. Uber zwei isomere 
Dibronulerivate des linearen Penlacend.ichinons-5,7,12,14. (XVII. ygl. C. 1930. I. 223.) 
Die Dibromkórper wurden aus den entsprechenden Diaminoyerbb. iiber die Per- 
bromide erhalten. — Analogieschliisse beim Vergleich mit den entsprechenden Anthra- 
chinonabkómmlingen fiihrten auf Grund der F.-Bestst. zur Annahme der 1,8-Stellung 
fiir Br-, N 02-, NH2- u. OH-Korper I. u. der 1,11-Stellung fiir den Br-, N 02-, NH2-

u. OH-Korper II. — 1,8-Dibrompenlaceiulichinon- 
5,7,12,14, C22Hs0 4Br2 (nebenst.). Bldg. aus dem 
Aminokorper I. (F. oberhalb 450°) in Eg. +  Essig- 
siiureanhydrid mit HBr (D. 1,38) bei Siedetemp., 
Diazotieren mit Amylnitrit u. Zers. des so ent- 
stehenden Perbromids (gelb, F. ca. 122° unter Zers.) 
durch Erhitzen u. Sublimation (bei ca. 0,02 mm 
u. ca. 300°); gelbe SpieBe, aus h. Nitrobzl.; der 

umkrystallisierte Korper ist ziegelrot, F. 453—455°; 11. in h. Nitrobzl. orangerot, 1. in 
h. Anilin orangerot, in h. Pyridin gelbbraun; fśirbt warme, konz. H2S04 gelborange. 
Der Aminokorper II. (F. 389-—390°) gibt ein gelbes Perbromid, zers. sich bei ca. 77°, 
u. dieses das l,ll-DihrompentacendicMnon-5,'7,12,14, C22HsO,Br2 bei 175—180°; Hoch- 
yakuumsublimation bei 270—280° gibt einen ziegelroten Beschlag, in diinner Scliicht 
eigelb, wie das Isomere; lehmgelbe Nadeln, aus h. Nitrobzl.; F. 314—316° (korr.); 
sil. in h. Nitrobzl. orangerot, h. Anilin dunkelorangerot, h. Pyridin griinlichp;elb, swl.
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in h. Essigsaureanhydrid gelb; farbt w., konz. H2S04 gelborange. (Monatsh. Chem. 55. 
47—51. Innsbruck, Univ. Jan. 1930.) B usch .

W. Gallay und G. S. Whitby, Die Katalysatoren bei der Darstellung von o-Ben- 
zoylbenzoesaure und der Athylbenzole mittels der Friedel wid Craflsschen Reaklion. Bei 
der Darst. von o-Benzoylbenzoesaure aus Bzl. u. Phthalsaureanhydrid erhalt man 
folgende Ausbeuten bei Anwendung der folgenden Katalysatoren u. Mengen derselben: 
1 Mol. A1,C16 91% Ausbeuto, 0,5 Mol. Al2Cl6 30%, 1 Mol. Fe2Cl„ 12%, 0,5Mol. A12C18+  
0,5 Mol. Fe2Cl„ 64—68%, 2 Atome Al-Pulver +  2 Moll. HgCl2 100%. 1 Atom Al- 
Pulver +  2 Moll. Hg2Cl2 10%. 0>5 Mol. A12C16 1 Mol. SnCl,, Spuren Obgleich also
Fe2Cl6 sehr viel weniger wirksam ist ais AJ2C16, zeigt ein Gemisch der beiden Chloride 
erhóhto Wirksamkeit. SnCl., hebt dagegen die kataly t Wrkg. von AJ2C10 fast vollstandig 
auf. — Bei der Darst. von athylierten Benzolen aus Bzl. u. Athylen ist Fe2Cl6 vóllig 
un wirksam u. hebt die Wirksamkeit von Al2Cl8 zum gróBten Teil auf. (Canadian Journ. 
Res. 2 . 31—34. Jan. 1930. Montreal, Univ.) O h l e .

Harold H. Strain, Ammonofuraldehyde. Nach den Unterss. iiber ais Ammono- 
aldehyde aufgefaBto Rk.-Prodd. des Benzaldehyds mit NIL, (C. 1 9 2 7 . II. 827) fuhrt 
Vf. dieselben Rkk. mit Furfurol durch. Indessen erwiesen sich die Ammonofuraldehyde 
ais viel reaktionsfahiger u. viel weniger stabil ais die entsprechenden Ammonobenz- 
aldehyde. Die bekannte, der Hydrobenzamidbldg. entsprechende Kondensation von 
Furfurol m it wss. NH3 zu Hydrofuramid, (C4H30-C H : N)2CH-C4H30, wurde wieder- 
holt. Mit fl. NH3 bildet Hydrofuiamid hochstens wenig Furylidenimin u. geht bei 
Besehleunigung der Rk. durch Zugabe sehr geringer Mengen von KNH2 rasch iiber 
in Furin (2,4,5-Trifuryl-4,5-dihydroimidazol) (I), Krystalle bei Abkuhlen auf —35°

C H O -CII_NH vom — Vcrss., Furin mit J  in NH3 zu nitri-
4 8 ’ I . n  TT O dieren, wie auch es in ein dem Isoamarin entsprcchendes

r  t t  n  p t t  v  r 4 3 Isofurin umzulagern, yerliefen ergebnislos. — Mit KNH2 
4 3 in fl. NH3 lieferte Furin H 2 u. ein nicht entwirrbares

Rk.-Gemisch. — Krystalle des zur Identifizierung von Furin hergestellten Furin- 
nitrats schmolzen bei 94° s ta tt bei 154°, wie D e l e p i n e  (Buli. Soc. chim. France [3J 
1 9  [1888]. 175) angibt. Nach 2 Jahren waren sie opak geworden u. zeigten Zers. bei 
180—182°, ohno vorher zu schmelzen. Durch Umkrystallisieren wurden liieraus wieder 
die Krystalle vom F. 94° erhalten, die iiber dem F. wieder fest wurden, unter schlieC- 
licher Zers. bei 182°. Krystalle aus A.-A. zeigten Zers. bei 182° ohno vorheriges Schmel
zen. Ob es sich um Dimerisation oder weitergehende Anderung im Mol. handelt, wurde 
nicht bestimmt. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1216—19. Marz 1930. Stanford Univ., 
Cal.) B e h r l e .

Bernardo Oddo und Cesco Toffoli, Synthesen mittels Pyrrylmagnesiumverbin- 
dungen. Serie II. X III. Mitt. Einwirlcung auf Phlhalylchlorid und Phthalsaureanhydrid. 
(X II. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 66.) In  Fortsetzung friiherer Unterss. ergibt sich jetzt, daB die 
Magnesiumderiw. des Skatols sowohl mit Phthalylchlorid, wie mit Phthalsaureanhydrid 
hauptsachlich N-Deriw. neben ganz geringen Mengen isomerer C-Deriw. liefern. Die 
Magnesiumderiw. des Indols dagegen ergeben 2 isomere C-Deriw. — N-Skatol- 
phthalein, C26H 20O2N2 (I), durch 2-std. Erhitzen von 1 Mol. Phthalylchlorid mit 2 Moll. 
Magnesiumverb. des Skatols auf dem Wasserbade. Krystalle (aus Bzl.), F. 216°. L. in 
Bzl., Aceton, Chlf., Sehwefelkolilenstoff, unl. in A., PAe., Benzin u. Lg. Beim Kochen 
m it alkoh. KOH wird die Verb. in Skatol u. Phthalsdure gespalten. Nebenbei ist eine 
geringe Mengo u-Skatolphthalein (II) vom F. 185—190° entstanden.

/C -C H ,
c ,h < n > c h

1
:C----- O C .H ,< C>CHi  = C ^ O  0 -H- ' K s / ° | c . C H

I I  î i TT I I I

C0H4-Ćo l NH Ja C6H4-CO c ° — 0  " \ c0H4
H(^C -C H , “ 'I V

IY  C J 1 Ą  >C =C(O H )-C6H4-COOH C6H4—0 = 0 ^ ^
N 6 o o h  Ói-I N

3-[3-Methylindolyl-(l)~]-3-ozypht}ialid, C17H180 3N (III), aus 1 Mol. Phthalsaure
anhydrid u. 1 Mol. Magnesiumverb. des Skatols durch Erhitzen unter RuekfluB in A. 
Aus Bzl. mkr. Nadeln, F. 211°. LI. in A., sil. in Methylalkohol, wl. in Bzl., unl. in PAe. 
Durch w. Alkali wird die Yerb. in Skatol u. Phthalsdure gespalten. Neben dieser Verb. 
ist noch eine ganz geringe Menge eines gelblichen Nd. entstanden, der wahrscheinlich aus 
3-l3-Methyli7ulolyden-(2)]-phthalid oder seinem Isomeren, dem [3-3fethylindolyden-(2)]-
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[2-carboxyphenyl]-carbinol (IV) besteht. —- [o-Carboxyphenyl}-[indolyden-(2)]-carbinol, 
C16Hu 0 3N (V), aus der Magnesiumverb. des Indols mit Phthalsaureanhydrid in analoger 
Weiso wic die yorigen Verbb., nur ist dio Isolierung der Prodd. muhsamer. Aus A. u. 
PAe., dann aus Benzin Nadeln, F. 155,5°, yerandern sich am Licht. — Neben der ge- 
nannten Verb. entsteht [o-Carboxyphenyl]-[hidolyden-(3)]-carbinol, C10H n O3N, aus 
verd. A. rotlicliweiBe Krystalle, P. 179,5°. — Zum SchluB gibt Vf eine Tabelle der 
yerschiedenen, bis jetzt bekannten Phthaleine u. monosubstituierten Phthalide (u. 
Deriw.), dio mittels der Pyrrylmagnesiumyerbb. erhalten worden sind. (Gazz. chim.

Bernardo Oddo und Luigi Perotti, Synłhesen mittels Pyrrylmagnesiumverbin- 
dungen. Serio II. XIV. Mitt. Einwirkung von Pyrrylmagnesiumverbindungen auf 
Kełone. (XIII. vgl. vorst. Ref.) Vf. laBt Pyrryl-, Indolyl- u. cc-Methylindolylmagnesium- 
yerbb. auf Ketone einwirken. — Di-\pyrryl-{2)]-phenylmethylmeihan, CioH16N2 (I), 
entsteht ais Hauptprod. bei der Einw. yon 1 Mol. Pyrrylmagnesiumverb. auf 2 Moli. 
Acetophenon in ath. Lsg. durch Erhitzen auf dem Wasserbade. Aus Bzl. +  Benzin 
oekergelbes Krystallpulyer, E. 232°. L. in Bzl., A. u. A., wl. in Benzin u. PAe. Ais 
Nebenprod. bildet sich Methylphenyl-[pyrryl-(2)]-carbinol, C12H13ON (II), aus Bzl. u. 
wenig Benzin griinlichgelbe Krystalle, F. 264—265°. Das Carbinol spaltet 1 Mol. W. 
ab, wenn ein Strom trockener HCl durch seine Lsg. in wasserfreiem A. geleitet wird, 
unter Bldg. des Hydrochlorids des Pyrrolenylidenmethylphenylmethans, C12H„N, HCl 
(IH). — Bis-[2-met%ylindolyl-(3)]-phenylmelhylmelhan, C26H2.,N2 (IV), durch Erhitzeri 
yon 2 Moll. 2-Methylindolyl-(3)-magnesiumyerb. mit 1 Mol. Acetophenon auf dem

Wasserbade. Aus verd. A. dunkelrotes Krystallpulyer, F. 130—132°. L. in Methanol, 
A., A., Bzl. u. Toluol, wl. in Essigester, unl. in Benzin, PAe., Lg. — Bis-[indolyl-(3)']- 
dimethylmethan, C15H1SN2, durch Erhitzen von Indolylmagnesiumverb. mit Aceton; 
aus A. Pulver, F. 163—164° (vgl. S c h o l t ? , Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 1086). 
— Bis-\2-melhylwidolyl-(3)]-dimethylmethan, C2lH22N2, analog aus 2-Methylindolyl- 
magnesiumyerb. mit Aceton. Aus Essigester durch PAe. Blattchen, F. 197°. L. in A., 
Aceton, Chlf., w. A., wl. in k. A., Methanol, Toluol, unl. in Benzin, Lg. u. PAe. — Bis- 
[,2-methylindolyl-(3)]-dipropylmethan, C25H30N2, aus 2-Methylindolylmagnesiumverb. 
mit Dipropylketon. Aus einem Gemisch yon Bzl. u. Benzin orangegelbe Krystalle, 
F. 222°. L. in A., Methanol, Aceton, Essigester, Bzl., Toluol, Chlf., unl. in Benzin, Lg. 
u. PAe. — Bis-[2-methylindolyl-(3)]-p-tolylmethylmethan, C27H20N2, analog aus 2-Methyl- 
indolylmagnesiumverb. mit Methyl-p-tolylketon. Aus Chlf. durch viel Benzin dunkel- 
gelbes Pulyer, F . 187°. L. in fast allen organ. Losungsmm., auch in der Kalte, unl. in 
k . Benzin, 1. in w. Benzin. (Gazz. chim. Ital. 60. 13—21.1930. Pavia, Uniy.) F i e d l e r .

‘A. H antzseh und E. Czapp, tJber Absorption und Konstitution farbiger Sduren, 
Ester und Salze von JOerivaten der Indandione. Die Indandione (I) geben rote Salze, 
ihre Acylderiw. (H) u. der Indandioncarbonsiiureester (H, B =  OB) gelbe. Die roten 
Verbb. kónnen nicht einfach Enolsalze (HI) sein, da 2-Phenył-3-methoxyindon (IV) 
mir gelb ist. Es muB sich das zweite Sauerstoffatom in I  an der Salzbldg. beteiligen, 
so daB sich fiir die roten Salze aus I  Formel V, fiir die gelben aus H  die wesentlich yer- 
schiedene VI ergibt. Die Beobachtungen yon H a n t z s c h  u . Ga j e w s k i  (C. 1 9 1 2 . II. 
1646) zeigen, daB es zwei yerschiedene gelbe Salzreihen gibt; in der Tat ist neben VI 
noch VH infolge der Asymmetrie des Baues moglich. In  A., in dem die Salze nur wenig 
dissoziiert sind, entstehen Gleichgewichte der Form VI u. VII, dereń Lagen yon der 
Elektroaffinitat der Metalle abhangen; in W. findet Dissoziation statt, wobei naturlich 
der Unterschied zwischen Haupt- u. Nebenvalenzen yerschwindet. In  Ubereinstimmung 
damit hangt die Absorption der roten Salze nicht vom Kation ab. Formel V wird 
zweckmafiig durch die noch symmetrischere VUU ersetzt. — Die geringe opt. Ver- 
schiedenheit der Tetraalkylammoniumsalze in Chlf. ist auf Assoziation zuriickzufiihren.
— Die Farbę des Phenylindandions hangt vom Losungsm. ab, die rotgelbe Farbę in

Ital. 6 0 . 3—13. 1930. Payia, Uniy.) F i e d l e r .
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alkoh. Lsgg. wird auf Oxonium8alzbIdg. zuruckgefiihrt (z. B. IX); ahnlicll verlialten 
sich amin. Losungsmm. Es wird ferner die friiherc Unters. des Óxindoncarbonsiiure- 
esters erganzt. Er ist in wss. u. alkoh. Lsg. mit seinen Salzen opt. ident., liegt also 
gleichfalls ais Oxonium- bzw. Alkoxoniumsalz vor. Es wnrden folgendc Verbb. neu 
dargestellt: Yom 2-Phenyl-3-oxyinden (Phenylindandion, I  [R =  C6HS]) das Na-Salz, 
C15H0O2Na- 3 H ,0 , rote Nadeln, das K  - Salz, C15H9Ó2K- 2 H20 , das Thallosah, 
C15H90 2T1, aus Phenylindandion mit Thallocarbonat in W., dunkolrote Blattchen aus 
A., luftbestiindig, das Cd-Salz, C30H 180 4Cd -j- 2 C2H5OH, aus dem Thallosalz mit 
Cadmiumjodid in A., das Ammonium-, Piperidonium-, Phenyllrimelhylamnumiumsalz 
(letzteres in Chlf. trimer), das Tetraaihylammoniunisalz (in Chlf. dimer). Beim Ansauern 
der alkal. Lsgg. von Plienylindandion fallt das rote Hydroxoniumsalz aus, das aber 
sehr schnell W. abgibt. Die roten Salze werden in W. zu Desoxybenzoin-o-earbonsiiure 
zers. — 2-Phenyl-3-melhoxyindon, Ci„HJ20 2 (IV). Aus Phenylindandion in Methyl- 
alkohol m it Diazomethan. Gelbe Krystalle, E. 78°. — Vom Oxindoncarbonester wurden 
dargestellt das Sr-Salz mit W., das wasserfreie Tliallo- u. Cd-Salz, aus dem Thallo
salz ondlich Tetradthyl-, Telrapropyl-, Phenyllrimethylammonium- u. Trimeihylsulfo- 
niumsalz, die letzteren beiden ais lackartige Massen. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A: 
146. 131—44. Febr. 1930.) ' B ergm ann.

A. Albanese, Ober die Methylketoylessigsdure und einige ihrer Derivale. (Vgl. 
C. 1928. I. 1415.) Athylesler der fl-[2-Aldhyliiulolyl-(3)]-fl-oxopropion^dure (Methyl• 
keloylessigsaure), C14H 150 3N (I), aus 2-Methylindoylmagnesiumbromid u. Malonsiiure- 
athylesterchlorid durch Erhitzen auf dem Wasserbade. Aus A. Krystalle, F. 95°. In 
der Kalte 1. in Methanol, A., Essigester u. Aceton; unl. in w. PAe. Durch w. verd. 
Alkalien wird die Verb. in Kohlendioxyd, A. u. o.-Methyl-fl-acetylindol gespalten. —

fl-[2-Methylindolyl-{3)]-fl-oxopropim-saure (Methylkeloylessigsdure), C12H n 0 3N, aus dem 
Athylester durch Verseifen mit 2,5°/oig- KOH. Aus Bzl. Krystalle, F .  200° (Zers.). 
L. in w. Toluol u. A. u. in k. Methanol; wl. in Benzin, Lg. u. PAe. (vgl. MlNGOlA, C. 1929.
I. 2646). Das Ammoniumsalz yerhalt sich wie MlNGOlA angegeben hat. — Der Athyl
ester liefert bei der Einw. von Phenylhydrazin ein Phenylhydrazon, aus dem aber sofort 
unter Austritt eines Mol. A. unter RingschluB l-Phenyl-3-[2-mełhyUndolyl-(3)]-pyr- 
azolon, C^HjjONa (II), entsteht. Aus Bzl. Krystalle, E. 258°. L. in Bzl., w. Methanol, 
A., Toluol, wl. in A. Die Verb. gibt die charaktcrist. Pyrazolonrkk. — Semicarbazon des 
Aihyleslers der Metliylketoylessigsaure, C^H^OjN.!, Krystalle, F. 199°. L. in Bzl. u. in 
der Wiirme in den gewóhnlichen organ. Losungsmm., auBer Benzin u. PAe. — Melhyl- 
ketoylacelamid, CI2H )20 2N2, durch Erhitzen des Athylesters mit Ammoniak in absol. 
A. im geschlossenen Rohr auf 120°. Aus A. rosa Krystalle, F . 197°. L. in w. A. u. A. 
(Gazz. chim. Ital. 60- 21—26. 1930. Pavia, Univ.) F i e d l e r .

Lauder W. Jones und Randolph T. Major, O-Alkylsubsliłuierle Hydroxylamino- 
sauren, Ester und Alkohole. Bromessigester gibt mit 0,N-Dimethylhydroxylamin Methyl- 
methoxyaminoessigester, CH30-N(CH3)-CH2-C02-C2H5 (I). Die Eigg. dieses Esters 
sind denen des Dimethylaminoessigesters sehr ahnlich, wie uberhaupt bei O-alkylierten

•NH NH II N.C,Ht
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Hydroxylaminen ofters Ahnlichkeit mit den entsprechenden Alkylaminen beob- 
achtet worden ist (JONES u. M ajo r, C. 1927. II. 811). Das I  entsprechende Athylderiv. 
gibt mit CH3J  kein Jodmethylat, sondern Acetaldehyd u. das HJ-Salz des Methyl- 
atliylaminoessigesters; wahrseheinlich zerfallt das zuerst entstehende Jodmethylat 
analog dem Trimcthylathoxyammoniumhydroxyd von M eisen h e im er (L iebigs 
Ann. 397 [1913]. 294). — Bei vergeblichen Verss., die von Jo n e s  u . M a jo r (1. e.) 
besehriebene Verb. (CH3)2■ N(0CH3) J  • C2H4• OH aus dem Aminoxyd (CH3)2NO ■ C2H4 • OH 
u. CH3J  darzustellen, muBte bei der Darst. von CH30-N(CH3)-C2H4-ÓH ais Zwischen- 
prod. aus Athylenoxyd u. 0,N-Dimethylhydroxylamin spurenweise Feuclitigkeit an- 
wesend sein; zu viel Feuclitigkeit bewirkt Bldg. hóher sd. Ole. — Methylmeth- 
oxyaminoessigsduredthylester, C0H 13O3N (I). Aus Bromessigester u. 0,N-Dimethyl- 
hydroxylamin in A. Kp. 164—166°. Zl. in W., 11. in A. C?Hi30 3N +  HC1. Krystallo 
aus A. +  A. F. 90—91°. — Alhylathoxyaminoessigsdureathylester, C8H170 3N. Aus 
Bromessigester u. 0,N-Diathylhydroxylamin. Aus Bromessigester u. Diatliylhydroxyl- 
amin. Kp. 186—188° unter geringer Zers., Kp.19 82°. Riecht angenehm ath. Gibt 
koin festes Hydroohlorid oder Chloroplatinat. — Melliylailiylaminoessigsaurealhyl- 
ester, C7HJ50 2N. Aus Methj'lathylamin u. Bromessigester. Kp. 164—165°. C7Hlr>0 2N +  
HC1. F. 132°. Entsteht auch neben Acetaldehyd (p-Nitrophenylhydrazon, F. 129°) 
bei der Einw. von CH3J  auf Athylathoxyaminoessigsaureathylester. — Methoxy- 
aminodt]ioxyessigsaurećithylester. Aus 0-Methylliydroxylamin u. Bromessigester. Kp. 167 
bis 170° unter teilweiser Zers.; Kp.n6 112°. 2 C5H n 03N +  H 2PtCl6. Orange Krystalle 
aus absol. A. +  A. F. 141° (Zers.). — Der Ester gibt bei der Einw. vón HC1 in Al 
u. von KCNO N-Methoxyhydantoinsaurealhylesler, CjH^O^Nj =  H 2N-CO-N(OCH:))- 
CH2-C02-C2H5 (Krystalle aus absol. A., F. 112°, etwas 1. in W., schwerer in A., swl. 
in A., bei der Einw. von Phenylisocyanat N"-Phenyl-N'-methoxyhydantoinsauredthyl- 
esler, C12H 10O4N2 =  C0H6-NH-CO-N(OCH3)-CH2-CO2-C2Hs (Nadeln aus Lg., F. 91°, 
sil. in Bzl., A., A., unl. in W.), mit Phenylsenfól N"-Phenyl-N'-methoxythiohydanloin- 
sdureathylesler, Cl2H0O3N„S (Krystalle aus CCI,,, F. 110°, 11. in Bzl.). — N-Methoxy- 
hydantoirisaure, CjIi80.,N2. Aus dem Athylester u. konz. HC1. Krystalle aus absol. A. 
Zers. bei 164°. L. in W., Aceton, wl. in A., A., unl. in Lg. — Dimethyloxyathylamin- 
oxyd. Aus Dimethylaminoathanol u. 3%ig. H 20 2 (durch BaC03 von H 2S04 befreit). 
Ol; erstarrt im Vakuum iiber P20 5 zu auCerst hj7groskop. Krystallen. Gibt mit CH3J  
óligeProdd. CjHjoOjNCl. AuCerst hygroskop. Krystalle. F. 48—49°. (C4H ,20 2N)2PtCle.

• Orange Krystalle aus absol. Methanol. F. 191° (Zers.). Pikrat C10H 14O0N4. Gelbe 
Nadeln aus Butanol. F. 124°. LI. in A., Aceton, W., wl. in Chlf., Bzl., A., unl. in Lg.
— Pikrat des Dialhyloxyathylaminoxyds, CJ2H 180 9N4. Gelbe Tafeln aus Bzl.-Aceton. 
F. 125—126° unter Dunkelfarbung. L. in Aceton, A., schwerer in A., W., unl. in 
PAe. — Dimetliybnet}ioxyoxyathylammoniumliydroxyd gibt bei der Zers. durch 
NaOH Formaldehyd (Rk. mit Guajacol) u. Dimethylaminoathanol (Chloroplatinat, 
F. 178° [Zers.]). (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1078—85. Marz 1930. Princeton 
[New Jersey], Univ.) O s t e r t a G.

Robert Forsyth u n d  Frank Lee Pyman, Nitrierung von Phenylsubstituenten 
heterocyclischer Kerne. N itr ie ru n g  v o n  2 -P hen y lim id azo l l ie fe r t  uberw ieg en d  dio 
p -V erb . (P y m a n  u . St a n l e y , C. 1925. I .  964); an a lo g  g ib t  2-Phenyl-l-methylimidazol 
d a s  2 -p -N itro p h en y l- l-m e th y lim id a zo l u . p -N itro b en zo esau re . Im  G egensatz  d a zu  
e n ts te h e n  a u s  2 -P h en y lim id azo l-4 ,5 -d ica rb o n sau re  (P y m a n  u . St a n l e y , 1. c .), 
2 -P h en y l-4 ,5 -d ih y d ro im id azo l u . B en za m id ln  ( F o r s y t h , N im k a r  u . P y m a n , C. 1926. 
II. 415) u b erw ieg en d  m -N itro d e r iw .  E s  w u rd e n  d esh a lb  e in e  A nzah l v e rw a n d te r  
V erb b . a u f  ih r  V erh . b e i d e r  N itr ie ru n g  u n te rs u c h t , jed o ch  o hne  daB es g e lu n g en  w are , 
d ie  V e rh a ltn is se  v o llig  zu  k la re n . 4-Oxy-2-phenyl-6-methylpyrimidin g ib t  5 0 %  
m -N itro v e rb ., be i d e r  O x y d a tio n  d e r  M u tte rla u g e  w e ite re  7 %  m -N itro b en zo esau re , 
v e rh a l t  s ich  a lso  m e h r  w ie  B e n za m id in  a is w ie  2 -P h en y lim id azo l. Phenylacetamidin 
g ib t  7 5 %  p -N itro d e riv ., y e rh a l t  s ich  a lso  a h n lic h  w ie  /3 -P h en y la th y lam in  u . w ie  1-Plienyl- 
imidazol, d a s  5 8 %  p -N itro d e riv . lie fe r t . 4-Phenylpiperidin g ib t  5 2 %  p-, 8 %  o- u . 
3 %  m -V erb ., v e rh a l t  sich  a lso  vo llig  a n d e rs  a is 4 -P h e n y lp y rid in  (C. 1927. I .  604). — 
D as v o n  T s c h it s c h ib a b in  u . S c h e m j a k in a  (C. 1923. I I I .  1024) a u s  P y r id in  u . 
p -N itro d iazo b en zo l d a rg e s te ll te  p-Nitrophenylpyridin v o m  F .  146—147° i s t  n ic h t, 
w ie  d iese  A u to re n  an n eh m en , 4 -p -N itro p h en y lp jT id in , so n d e rn  3 -p -N itro p h en y l- 
p ip e r id in , f iir  d a s  d ie  V ff. fr iih e r  F .  148— 149° g e fu n d en  h a b en .

V e r s u e h e .  2-Phenyl-l-methylimidazolnitrat, C10H 10N2 +  H N 03. Prismat. 
Nadeln aus Aceton. F. 126—-127° (korr.). LI. in W., zl. in A., Aceton. — 2-p-Nitro-
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phenyl-l-methylimidazol. Aus 2-Phenyl-l-methylimidazolnitrat u. H2S04, erst bei 0°, 
dann bei 100°, neben p-Nitrobenzoesiiure u. einer bei 167—168° schm. Substanz, oder 
durch Methylierung von 2-p-Nitrophenylimidazol. F. 117—118° (korr.); Nitrat, 
F. 184—185° (korr.), Pikrat, F. 214-—215° korr.). — Phenylacetiminoathylather (vgl. 
L u c k e n b a c h , Ber. Dtsch. chem. Ges. 17 [1884]. 1421). Hydrochlorid, F. 99—100° 
(korr., Zers.). — Phenylacetamidinnitrat, C8H 10N2 +  H N 03. Prismen aus W. F. 168 
bis 169° (korr.). Zl. in  W., wl. in A. — p-Nitrophenylacetamidin, C8H90 2N3. Aus 
Phenylacetamidinnitrat u. H2S04 oder aus p-Nitrophenylacetiminoathylather u. 
alkoh. NH3. C8H 90 2N3 +  H N 03 +  1/2 H 20. Nadeln aus W. oder wss. A. Wird an 
der Luft rasch gelblich. Gibt iiber H2S04 das W. ab; F. 157° (korr.). Zl. in W. u. A. 
Die wss. Lsg. wird mit Alkali rot. Pikrat, gelbe Nadeln aus W. oder A. F. 210° (korr.). 
Swl. in W. u. A., zll. in Aceton. — p-Nitrophenylacetiminoathyldther, C10H i2O3N2. 
Aus p-Nitrophenylacetonitril, A. u. HC1 in A. C10H 120 3N2 +  HCl. Krystalle. Schm., 
von Zimmertemp. ab langsam erhitzt, bei 191—192° (korr., Zers.), zers. sich aber 
beim Eintauchen in ein auf 150° erwiirmtes Bad. Zll. in A., wl. in A., wird durch 
W. zers. — 4-Oxy-2-m-nitrophenyl-6-methylpyrimidin. Neben m-Nitrobenzoesaure 
aus 4-Oxy-2-phenyl-6-methylpyrimidin u. K N 03 in H 2SO,i, oder aus m-Nitrobcnz- 
amidin u. Acetessigester. F. 257° (korr.). — 4-Phenylpiperidin. Kp.756 264—267° 
(korr.). Cn H15N +  H N 03. Tafeln aus W. F. 139° (korr.). Beim Auflósen des Nitrats 
in HN03 u . Erhitzen auf 100° eńtstehen drei Nitro-4-phenylpiperidine, die an der 
Luft in krystallin. Carbonate iibergehen. — 4-p-Nitrophenylpiperidin. F. 95°. 
Cu H 140 2N2 +  H N 03. Tafeln aus W. F. 162—163° (korr.). Wl. in k. W. Cn H 140 2N2 +  
H J. Tiefgolbe Prismen aus A. F. 189—190° (korr.). Wl. in k. W. u. A. — 4-m-Nitro- 
phenylpiperidin. F. 77°. Cu H 140 2N2 +  H J. Schwach gelbe Nadeln aus W. F. 236° 
(korr.). Wl. in k. W. N itrat, cremefarbige prismat. Nadeln aus W. F. 205—206°. 
Wl. in k. W. — 4-o-Nitrophenylpiperidin. Krystallisiert nicht. Cn H140 2N2 +  H J  +  
H 20. Fast farblose, prismat. Nadeln aus W. F. 160—161° (korr.) (wasserfrei). W . 
in k. W. N itrat, fast farblose Prismen aus W. F. 131—132° (korr.). In  W. leichter
1. ais die Nitrate der m- u. p-Verb. — 1-Plimylimidazolnitrat, C9H 8N2 +  2 H N 03. 
Prismen. F. 82—86° (korr.). Gibt beim Eintragen in konz. H2SO., 1-p-Nitrophenyl- 
imidazol, C9H 70 2N3. Cremefarbige prismat. Nadeln aus A. F. 204—205° (korr.). 
Unl. in W., wl. in k. A. C9H70 2N3 -f- HCl. Fast farblose Prismen aus verd. HCl. 
F. 293—294° (korr.). Die Base gibt beim Erhitzen mit Dimethylsulfat u. Kochen 
des Rk.-Prod. mit NaOH p-Nitroanilin. (Journ. chem. Soc., London 1930. 397—403. 
Marz. Manchester, Univ., Municipal Coli. of Technol.) O s t e r t a g .

Ernst Bergmann und Ottilie Blum-Bergmann, Zwei isomere ms-Tetrahydro- 
9,9'-biacridyle. (Bemerkung zu der gleiclmamigen Arbeit von K. Lehmstedt.) Von 
S c h l e n k  u . B e r g m a n n  (C. 1928. II. 1210) ist durch Na-Addition an Acridin u. 
darauffolgende Hydrolyse ein Tetrahydrobiacridyl (I) erhalten worden, von L e h m - 
STEDT durch Red. von C,C'-Biacridyl nach seinen Angaben ein anderes (C. 1929. II. 
1302). Da Stereoisomere von I  nicht móglich sind, haben Vff. den Fali untersucht, u. 
folgendes festgestellt: I, nach S c h l e n k  u. B e r g m a n n  dargestellt, zeigte den F. 265° — 
der fruher angegebenc, etwas hóhere F. wurde nicht erreicht, offenbar infolge der beim 
Sehmelzen eintretenden Disproportionierung zu Acridin u. Dihydroacridin. Die yon 
S c h l e n k  u . B e r g m a n n  angegebenen Eigg. beweisen, daB bei der Rk. von Acridin 
mit Na C-C- (nicht N-N-) Bindimg eingetreten ist. Ein endgiiltiger Strukturbeweis wird 
dadurch erbracht, daB 9,9'-Biaeridyl beim Behandeln mit Na-Pulver u. darauffolgender 
Hydrolyse iiber ein blauviolettes Tetranatriumadditionsprod. I  liefert. — Dagegen

NNa gelang es nicht, ein Tetrahydrobiacridyl
vom F. 214° nach den Vorschriften von 
L e h m s t e d t  zu gewinnen. — In  dem von 
Vff. benutzten Acridin (der Gesellschaft 
fiir Teerverwertung) war ein Homologes 
enthalten, ein Dimethyl- oder Athylacridln.
— Bei der Na-Addition an Acridin findet 
zuerst „dimerisierende" Addition zu H 
sta tt; weiterhin wird H  von Na gespalten,

_ _ wie das fiir ein solclies Deriv. des Tetra-
NNa phenylathans zu erwarten ist.

V e r s u c h e .  Tetrahydrobiacridyl, C2t!H 20N2 (I). Aus Acridin mit Na oder 
aus Biacridyl mit Zn-Staub u. Eg., oder durch "Na-Addition u. Hydrolyse. Aus
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Benzonitril feine Stabchen. F. 265°. — Athyl- oder DimethyUUhydroacridin,
C15H16N. Bei der Na-Addition an Acridin u. darauffolgender Hydrolyse neben I  u. 
Dihydroacridin. Aus PAe. biegsame Nadeln, F . 112—113°. Beim Miscken mit 
Acridin tiefgelbe Fiirbung (Chinhydron). — 9,9'-Biacridyl, C20H16N2. Wird am 
besten nach dem Verf. yon DuNANT u. D e c k e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 
1176) aus N-Methylacridon, Red. zu N,N'-Dimethylbiacriden, Addition von 2 Moll. 
E J  u. Abspaltung von 2 Moll. Jodmethyl durch Erhitzen gewonnen. Aus Anisol braun- 
gelbe Oktaeder. F .> 300°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 757—62. 9/4. 1930. Berlin, 
Univ.) B e r g m a n n .

Marceli Bachstez, Uber die Konstitutkm der Orotsaure. Nach Jo h n so n  u. 
C a ld w e l l  (C. 1929 .1. 2537) ist die von B isca ro  u . B e l lo n i  (C. 1905 .1. 63) aus den 
Mutterlaugen der Milchzuckcrlabrikation isolicrte Orotsaure Isouracilcarbonsdure (I). 
Das ist nicht der Fali. I  schmilzt bei 259°, Orotsaure im Gegensatz zu den bisherigen 
Angaben bei 345—346° (Zers.). Sie ist ident. mit der Uracil-6-carbonsaure (II) von 
W h e e le r  (C. 1907. I. 1632). Die von W h e e le r  erhaltenen Ester sind zwar nicht 
ident. mit den bisher beschriebenen der Orotsaure; jedoch tr itt  bei der Veresterung 
mit methylalkoh. HCl (W h e e le r)  O-Alkylierung, bei der Umsetzung der Ag-Salze 
mit Jodmethyl (B isca ro  u. B e llo n i)  N-Alkylierung ein. Bei gleicher Darst. geben 
Orotsaure u. II gleiche Alkylderiw. Wieder andere (ąm COOH veresterte) Alkylderiw. 
erhiilt man bei der Kondcnsation von Harnstoff mit Oxalessigestern; diese Alkyl
deriw . erhalt man aus der freien Saure II unter keinen Bedingungen, sie addieren im 
Gegensatz zu II Brom u. reagieren mit alkal. KMn04. Vf. vermutet, daB bei der Ver- 
seifung der Carboxylest-er dereń Krystallwasser in Konstitutionswasser iibergeht, daB 
also statt H  etwa U l zu schreiben ware. Die Saure laBt sich nicht acetylieren im Gegen
satz zu den Carboxylestern, mit PC15 werden 2 Atome Chlor angelagert, wohl unter 
Bldg. von IV, Brom liefert 5,5-Dibrombarbitursaure (V). Es konnte auch ein nitro- 
uracilcarbonssaures K  dargestellt werden. — Die Orotsaure in der Milch ist vielleieht 
ein Zwischenprod. beim Aufbau von Nucleinen,
NH—C-COOH NH—C-COOH N H - C < ^ 0 0 H  NH—N < ^ P ° H NH—CO
co fc.OH b o  b a  io ^OH ^  ^ C l (Lo i Bl_
N -----CH 1 N H -C O  II l ir  N H - C O  TV ŃH—co  V

V e r s u c h e .  Uracil-G-carbonsaure (Orotsaure), C5H4N20 4 (H). Aus dem Athyl- 
ester (M u lle r , Journ. prakt. Chem. [2] 55 [1897], 507) nach W h e e le r  (1. c.). Aus 
h. konz. Lsg. des K-Salzes m it HCl wasserfrei, aus W. rkomb. Prismen des Hydrats. 
F. 346° (Zers.); bei 130° Abgabe des Hydratwassers. Ist kongosauer, gibt keine 
Murexidrk. Aus der Lsg. in Kalilauge bzw. NH3 fallt Essigsaure das K- bzw. NH4- 
Salz. Li-Salz, Cr)I i30.,N2Li, rhomb. Prismen. — Dichlororotsdure, C5H 40 4N2C12 (IY). 
Aus orotsaurem K  mit P0C13 u. PC15 im Rohr bei der Siedetemp. des Anilins. Aus 
A.-Chlf. weiBe Prismen, F. 117° (Zers.). — Nitrouracil-6-carbonsaures Kalium. Aus 
Orotsaure in Nitriergemisch beim Versetzen mit etwas A. Hexagonale Blattchen, die 
bei 130° unter Abgabe von C02 u. H20  Nitrouraoillialium, C4HJST30 4K, bilden. — 
0-Meihylderiv. der Uracil-6-carbonsaure. Aus U  mit methylalkoh. HCl. Aus W. farb- 
lose Prismen, F. 298—300? (Zers.). — 0-Athylderiv. der Uracil-6-carbonsdure. Analog. 
Warzenformige Krystalle, F. 325—327°. — N-Methylderiv. der Uracil-6-carbcmsaure. 
Aus dem Monosilbersalz mit Jodmethyl. Aus h. W. Prismen, F. 251°. — N- Athyl- 
deriv. der Uracil-6-carbonsaure. Analog. Aus W. Rhomben, F. 211—213°. — 6-Carbo- 
methoxyuracil. Aus Harnstoff u. Oxalessigsauremethylester in Eg. mittels HCl-Gas. 
Aus W. weiche Nadeln, F. 249°. — 6-Carbathoxyuracil. Analog mit dem Athylester 
(vgl. M u lle r ,  1. c.). F. 188—189°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1000—07. 9/4. 1930. 
Mailand, Forschungslab. d. S. A. Carlo Erba.) B e r g m a n n .

O. A. Seide und I. M. Górski, HersteUung und Untersuchung einiger Derivate 
des Phenarsazins. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1563—71. 1929. — 
C. 1929. II . 2462.) T aube.

Johannes S. Buck und Rose M. Davis, Die Berberinsynthese von Pictet und 
Gams. Die klass. Berberinsynthese von P ic t e t  u. G a m s  (C. 1911. II. 1538) erwies sich 
bei der Nachpriifung, die auf Grund der abweichenden Befunde von B u c k  u . P e r k i n  
(C. 1924. II. 2161), sowie yon H a w o r t h , P e r k i n  u . R a n k in  (C. 1924. II. 2163) 
untemommen wurde, ais unrichtig. Beim RingschluB von Homoveratroylhomo- 
piperonylamin (I) mit P 20 5 entsteht nicht 6,7-Methylendioxy-3',4'-dimethoxy-3,4-
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diliydroprotopapaverin (II), das sich zur Tetrahydroyerb. (III) reduzieren laBt, sondern 
ein Prod., das sich spontan autoxydiert zu 6,7-Melhylendioxy-3',4'-dimdhoxy-9-keto-
3,4-dihydroprotopapaverin (IV); das ist wahrseheinlich das von P ic t e t  u . G a m s  ais 
TTT angesprochene Prod. •—- Das wirkliche 6,7-Metliylendioxy-3',4'-dimelhoxy-l,2,3,4- 
te.trahydroprotopapave.rin (HI), das PlC T ET  u. G a m s  in ihrem roh yerarbeiteten Materiał 
zum Teil hatten, reagiert auBerdem mit Methylal gar nicht zu Tetrahydroberberin (V), 
sondern zu Tetrahydrop$evdoberberin (VI). — Bei der Red. von IV entsteht 6,7-Melhylen- 
dioxy-3',4'-dimethoxy-9-oxy-l,2,3,4-tetraliydroprotopapaverin (VII), bei der von 6,7- 
Methylendioxy-3',4'-dimethoxy-9-ketoprotopapaverin (VIII) die entspreehende 9-Oxyverb. 
(IX). A7!!  reagiert mit Methylal, aber nicht unter Bldg. von Tetrahydroberberin.

y ^ o c H s
TT 0CH« S / x o c h 3 o c h ,
ł l  V II OCH, IX  OCH.,

V e r s u c h e .  6,7-Methylendioxy-3',4'-diinethoxy-9-oxy-l,2,3,4-tetraliydroproto- 
papaverin, C19H 210 5N (VII). Aus IV mit Zn u. H 2S04, oder m it Platinoxyd in Eg. 
Prismen, F. 161—162°. Nebenher entsteht VIII (beim Freimachen der Base mit Alkali).
— 2,3-Methylendioxy-10,ll-dimetlioxy-13-oxijtetrahydroprotoberberin, C20H21O5N. A us 
dem yorigen in Methylalkohol mit Formalin, bei Ggw. yon NaHC03. Aus Methylalkohol 
feine Nadeln, F. 153°. — 6,7-Melhylendioxy-3',4'-dimethoxy-9-oxyprotopapaverin,
CjjHjjOjN (IX). Aus VEH in Eg. nach A d a m s . Aus A. Nadeln, F. 161°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 660—64. Febr. 1930. D u k e  Univ.) B e r g m a n n .

A. Ham sik, Zur Darstellung und Kupplung de.s Olobins. In spektroskop. Verss. wird 
gezeigt, daB die durch ein neues Verf. getrennten Komponenten des Hamoglobins, 
dcm Globin einerseits u. dem a-Hamatin (a-Oxyhamin, a-Cłiiorhamin oder Oxyhamin-K) 
andererseits sich zu Methamoglobin yereinigen, welches seinerseits in Hamoglobin, 
Oxy-, Carboxy- u. Methamoglobin iiberfiihrt werden kann. Zur Darst. von Olobin wird 
defibriniertes Ochsenblut zentrifugiert, die Blutkorperchen 4-mal m it 2°/„ig. Na-Acetat 
ausgewaschen, mit 2 Voll. W. hamolysiert, zentrifugiert, filtriert u. mit 1—l 1/, Voll. 
Aceton koaguliert. Nach ł/»—1 Stde. wurde koliert, das Koagulum abgctrennt, lange



1 9 3 0 .  I . D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 3 0 5 7

mit oxalsaurehaltigem Aceton (600 ccm Aceton +  18 g Oxalsaure auf 1/11 Blut) zer- 
rieben, nach 10—20 Min. koliert, mit Aceton nachgewasehen, abgeprefit, nochmals mit 
oxalsaurehaltigem Aceton verrieben, nach 5 Min. koliert, m it Aceton u. A. gewaschen 
■u. an der Luft bei Zimmcrtemp. getrocknet. Man kann auch den gewaschenen Blut- 
kórperchenbrei direkt mit Aceton (750 ccm Aceton +  20 g Oxalsaure auf 1/Ą1 Blut) 
extrahieren, u. weiter wie bcschrieben bchandeln. Das so isolierte Rohglobin ist ein 
grauweiB-gelbliches oder schwach graubraun gefarbtes Pulvcr. Fast vollstiindig 1. 
in W. mit saurer oder alkal. Bk. Mit NH3 Nd. Im tlberschuB 1., ebenso mit Na2C03 u. 
NaHCOg. Zur Reinigung wurde das Rohglobin in W. gel., filtriert, bei sauren Praparaten 
mit NH3 oder NaHC03 versetzt, solange der Nd. sich vergróBert, filtriert u. das F iltrat 
eingedampft. Das zuriickbleibende Globin war farblos, 1. in W., ohne spektroskop. 
Befund u. kupplungsfaliig. Alkal. Priiparato von Rohglobin wurden mit verd. Essig- 
siiure schwach angesauert, dann mit verd. NaHC03-Lsg. Yersetzt, filtriert u. in der 
beschriebenen Weise weiter behandelt. Der mit NaHC03 oder NH3 erzielte Nd. bestand 
aus dcnaturiertem Globin. Zur Darst. des Oxyhamins u. Chlorhamins wurde der yon 
der Darst. des Globins Yerbliebene Acetonauszug verwendet, woraus das Chlorhamin 
durch HC1, das Oxyhamin durch Na-Acetat abgeschieden wurde. (Ztsehr. physiol. 
Chem. 187. 229—37. 17/2. 1930. Briinn, Univ.) G u g g e n h e i m .

Bruno Rewald, Die Lóslichkeit von Phytosterin in Athyl- und Methylalkohol bei 
verschiedenen Temperaluren. Es wird eine Loslichkcitstabelle von Phytosterin u. 
Cholesterin in A. u. CH3OH angegeben. Die Lóslichkeit von reinem Phytosterin in 
beiden Alkoholen ist sehr viel geringer ais die von Cholesterin. (Biochem. Ztsehr. 218. 
485—86. 28/2. 1930. Hamburg.) K o b e l .

S. J. Thannliauser und F. Fromm, Uber die Darstellung grofierer Mengen von 
choleslerinfreien Anleilen des „TJnverseifbaren“ mis Leber. AuBer A. extrahiert auch 
CH2CI2, Trichlorathylen u. CH2C1-CH2CI das Unverseifbare aus Leber direkt, d. h. ohne 
yorhcrige Verseifung oder indirekt nach Kochen mit 5- oder 10°/oig. KOH. Die dabei 
entstehenden Emulsionen, welche sich wedęr durch den elektr. fetrom, noch durch 
Tierkohle zerstóren lieBen, konnten durch Zugabe von Pyridin, oder noch besser von 
Aceton beseitigt werden. Die Extrakte wurden abdest., der Riiekstand mit Na-Athylat 
Y e rs e if t ,  das Unverseifbare m it  A. ausgezogen, das Cholesterin ais Digitonid gefiillt 
u. aus der a,th. Lsg. des Restunverseifbaren mit gasfórmiger HCl der ungesatt. KW-stoff 
von C h a n n o n  u . M a r r i a n  (C. 1926. II. 242) niedergeschlagen. Bei der direkten 
Extraktion wurde der Brei schlachtfrischer Lebern mit einem Extraktionsmittel er- 
schopft, das Lósungsm. abdest., der Riiekstand mit 5% wss. KOH Y e rse if t ,  ausgeathert 
u. in Cholesterin u. Restunverseifbares getrennt. Bei einem Vors. im groBen ■wurden 
100 kg Schweineleber bei 80° 4 Stdn. mit 2001 4,8°/0ig. KOH behandelt, durch ein 
Drahtsieb f i l t r i e r t  u. in Portionen von je 251 mit einem Gemisch aus Aceton +  Tri
chlorathylen 12-mal hintereinander extrahiert, wobei das Verhaltnis Yon Aceton: Tri
chlorathylen bei den einzelnen Extraktionen fortschreitend zugunsten des Trichlor- 
athylens variiert wurde. Die 1. Extraktion erfolgte mit 121 Aceton +  71 Trichlor
athylen. Gesamtruckstand aller Extraktionen 3,4 kg. Im Unverseifbaren der Rinder- 
u. Hundegalle fehlt der von C h a n  NON u. M a r r i a n  (1. c.) aus der Leber isolierte, hoch 
ungesatt. KW-stoff. (Ztsehr. physiol. Chem. 187. 173—82. 17/2. 1930. Dusseldorf, 
Med. Klin. d. Med. Akademie.) - G u g g e n h e im .

Hardolph Wasteneys und Henry Borsook, Die enzymatische Synihese von 
Proleinen. Sammelref. der einschlagigen Arbeiten. (Physiol. Rev. 10- 110—45. Jan. 
1930. Toronto, Univ.) Oh l e .

H. steudel, Uber Desamidocasein. II. Mitt. (I. vgl. C. 1929. II. 2207.) Jungę 
Ratten, welche ein Futter aus 800 g Desamidocasein, 60 g Fett, 2360 g Reisstarke, 
80 g Filtrierpapier u. 160 g eines Salzgemisches aus 14,6 g NaCl, 30,0 g NaH2P 0 4, 
22,5 g wasserfreiem MgSO.,, 80,5 g KH2P 0 4, 45,6 g CaHPO.j, 10,0 g citronensaurem 
Eisenoxydammonium u. 110,0 g milchsaurem Ca ad libitum u. eine tagliche Zulage 
von 0,5 g Butter u. 0,5 g mit A. extrahierter Trockenhefe erhielten, zeigten keine n. 
Zunahme des Wachstums u. Gewichts, wahrend Kontrolltiere, die sta tt des Desamido- 
caseins unverandertes Casein erhielten, in n. Weise wuchsen. Andere Ratten verhielten 
sich ahnlich. Desamidocasein war also biolog, nicht vollwertig, wahischeinlich wegen 
des fehlenden Lysins u. des verminderten Geh. an Arginin u. Histidin. Zulage Yon 
Łysin  machte die Desaminonahmng nicht vollwertig. Auch in FutterungsYerss. am 
Hunde erwies sich Desamidocaseinfutterung physiolog. minderwertig. (Ztsehr. physiol. 
Chem. 187. 203—06. 17/2. 1930. Berlin, Univ.) G u g g e n h e im .
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Max Bergmann, Valentin Schmitt und Arthur Miekeley, Uber Peptide de- 
hydrierter Aminosauren, ihr Verhallen gegen pankreatische Fermente und ihre Verwendung 
zur Peptidsynthese. 30. Mitt. iiber peptiddhnliche Stoffe. (29. ygl. C. 1929. II. 2683.) 

n  t - t  n u — n  n n  Chloracetylphemjlserin, C6HS • CHOH • CH(NH • CO •
0 6 ' I I CH2C1) • CO OH, T o m  F. 167°, verwandelt sich mit

n L  J o  (CH,C0),0 in das Azlacton I  des Chloracetyldehydro-
j  C-CH Cl phenylalanins, C6H5-CH: C(NH-CO-CH2Cl)-COOH (H),

das sich durch Anlagerung von W. an I  bildet. Mit 
NH3 entsteht Glycyldehydrophenylalanin, C6Hs • C H : C(NH • CO • CH2 • NH2) • COOH (IH). 
Aus dem Azlacton I  entsteht mit d-Glutaminsaure Chlor ocet yldeliydrophenylalany l-d- 
glutaminsaure, C6H5-CH : C(NH-CO-CH2Cl)-CO-NH-CH(COOH)-CH2-CH2-COOH, 
daraus mit NH3 das Tripeptid Glycyldehydrophenylalanyl-d-glutaminsaure, C6H5 • CH: 
C(NH • CO ■ CH2 • ŃH2) • CO ■ NH ■ CH( CO OH) • CH, ■ CH2 • CO OH (IV). In  analoger Weise 
bildete sich Glycyldehydroplienylalanylglycin, C6H5 • CH: C(NH • CO • CH2 • NH2) • CO • NH • 
CH2-COOH (V). Aus letzterem entsteht bei der Hydrolyse Glykokoll, Bhenylbrenz- 
traubensiiure u. NH3. IH  wird durch Bankreatin unter Bldg. von Phenylbrenztrauben- 
s&ure gespalten, H  wird dagegen nicht angegriffen. Die Tripeptide IV u. V werden 
T o m  Bankreatin gespalten, ohne daB freio Bhenylbrenztraubensaure nachzuweisen 
ware. Aus V entsteht dabei yoraussichtlich zunachst Dehydrophenylalanylglycin, 
C6H 5-CH: C(NH2)-CO-NH-CH2-COOH, das in Phenylpyruvoylglycin, C„H5-CH2-CO- 
CO-NH-CH2-COOH iibergeht. Letzterę beiden Verbb. werden von Bankreatin nicht 
angegriffen zum Unterschied yon Byruvoylglycin u. PyruYoylphenylalanin. Bei der 
katalyt. Hydrierung entsteht aus IH  Glycyl-d,l-phenylalanin, aus V Glycyl-d,l-phenyl- 
alanylglycin, aus IV 2 stereomere Tripeptide, Glycyl-d-phenylalanyl-d-glutaminsaure (VI) 
u. Glycyl-l-phenylalanyl-d-glutaminsaure (VII), welche durch fraktionierte Krystalli- 
sation yoneinander getrennt wurden. VI ist in W. schwerer 1. ais VII. — Azlacton des 
Chloracetyldehydrophenylalanin (2-Chlormethyl-4-benzylidenoxazolon-5), Cu H g0 2NCl (I), 
gelbe mkr., rechteckige Blatten aus CC14, F. 114°, sil. in Chlf., Essigester u. "h. CC14, 
11. in A., wl. in h. Lg. — Chloracetyldehydrophenylalanin. Cn Hi0O3NCl (H), lange, prismat. 
Nadeln aus W., F. 207°, 1. in Aceton, Eg. u. Essigester, wl. in A. u. A. — Chloracetyl- 
dehydrophenylalaninamid, Cn H n 0 2N2Cl, zentr. gruppierte Nadelchen oder unregel- 
maBig begrenzte Tafelchen aus W., A.-A., F. 189°, 11. in h. A., wl. in h. W., swl. in den 
meisten organ. Lósungsmm. — Glycyldehydrophenylalanin, Cn H120 3N2 +  2 H 20  (HI), 
4-seitige lichtbrechende Nadeln aus W., braunt sich yon 260° an, F. 277° (Zers.), 11. 
in k. Eg., wl. in A., Essigester, Aceton, Bzl. u. Chlf. — Chloracelyldehydrophenylalanyl- 
glycin, C13H130 4N2C1, quadrat. Tafeln aus W. Dunkelfarbung von 185° an, Zers. iiber 
200°, 11. in W., A. u. h. Aceton, wl. in A., swl. in Essigester, Bzl. u. Chlf. — Glycyl- 
dehydrophenylalanylglycin, C13H 160.,N3 (V). Aus W. +  A. mkr., prismat. Nadelchen, 
kein F., Dunkelfarbung yon 215° an, Zers. bei 224°. — Glycyl-d,l-phenylalanylglycin, 
C13H 170 4N3 +  2 H 20, lange Nadeln aus W. — Chloracelyldehydrophenylalanyl-d- 
glutaminsaure, C10H I7O6N2Cl. Nadeln aus absol. A., 11. in h. W., A., Aceton, wl. in h. 
Essigester, swl. in h. Bzl. u. Chlf., F. 91—92°. — Glycyldehydrophenylalanyl-d-glutamin- 
saure, C10H19O0N3 +  H„0 (IV). Das bei der Umsetzung des Halogenkórpers mit NH3 
entstehende NH4-Salz krystallisiert aus W. +  Aceton in kleinen zugespitzten Stabchen. 
Die freie Saure krystallisiert aus W. in Nadeln, zll. in W., swl. in A. u. organ. Lósungsmm., 
Dunkelfarbung yon 170°, Zers. bei 174°. — Glycyl-d-phenylalanyl-d-glutaminsaure, 
C16H 210 6N3 +  3 H 20, Nadelchen aus W., Zers. bei 199—200°, [a]ir° =  —11,3°, zll. 
in h. W. — Glycyl-l-phenylalanyl-d-glulaminsaure, C16H 21O0N3, rhomb. Tafeln aus W., 
F. 204° (Zers.). [a]ę20 in W. =  —4,7°. (Ztschr. physiol. Chem. 187. 264—76. 3/3. 1930. 
Dresden, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Lederforschung.) G t jg g e n h e im .

Max Bergm ana und K arl Grafe. Synthese eines Peptids und anderer Abkommlinge 
der a-Aminoacrylsaure (DeJiydroalanin) aus Brenztraubensaure. 31. Mitt. iiber peptid- 
ahnliche Stoffe. (30. vgl. yorst. Ref.) Aus Brenztraubensaure u. Acetamid entsteht 
Acetyldehydroalanin =  a-Acetaminoacrylsaure, CH2—C(NH-C0-CH3)-C00H , u. a,a- 
Diacełaminopropionsaure, CH3 • C(NH■ CO ■ CH3)2• COOH. Letztere yerwandelt sich 
beim Erwarmen mit yerd. Essigsaure imter Abspaltung von CH3CONH2 in Acetyl
dehydroalanin, u. ist yerschieden von der a,/?-Diacetaminopropionsaure. Acetyldehydro
alanin reagiert ais cc,/?-ungesatt. Sauie mit Diacetomethan unter Bldg. von 3-Acet- 
aęninopyrazolin-3-carboTisauremelhyiester (I). Dieser spaltet schon bei 70° N ab u. 
liefert einen Ester C7H 110 3N, fur welchen die Formeln H —IV in Betracht kommen. 
Bei der Hydrierung des Acetyldehydroalanins entsteht Acetylalanin. Chloracetamid
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reagiert mit Brenztraubensaure in analoger Weise unter Bldg. von a-Chloracctamino- 
acrylsaMre, CH2 C(NH-COCH2-Cl)-COOH, u. &,a-Di-(chloraceiamino)-propionsdure, 
CH3-C(NH-COGH2-Cl)2-COOH. Mit NH3 entsteht aus ersterer Verb. Glycyldehydro- 
alanin, das durch Pankreatin fermentativ gespalten u. durch katalyt. Hydrierung in 
Glycylalanin umgewandelt wird. — a,a.-L)iacelaminopropionsdure, C-H120 4N2, Bldg. 
beim 3-std. Erhitzen auf 110—115° bei 20 mm Druck neben etwas a-Acetaminoacryl- 

Hl°| jC^-NH-COCHa CHS—C-NH-COCHa
i  Hsd  J n  cooch3 n

CH, COOCH,

CH—C—NH • C O CHS C H -C H —NH-COCHa
III | \  IV || \

CH, COOCH, CH, COOCH,
siiure u. einem anderen Kondensationsprod. Reines Prod. hinterbleibt nach Extraktion 
mit Essigather. 6-seitige, konzentr. angeordnete Prismen. F. 189—190°, 11 in h. W. 
u. Eg., wl. in A., swl. in anderen organ. Losungsmm. Das gleiche Prod. entsteht auch 
aus Brenztraubensaure u. Acetonitril in Ggw. von konz. H 2S04. M e t h y l e s t o r ,  
C8H 1!0 4N2, lange Nadeln, F. 186°. — a ,fi-Diaceiaminopropionsdure, C-H120 4N2, 6-seitige 
Platten aus A., F. 181—182°, 11. in W., A. u. Eg. — ct-Acelaminoacrylsaure, C5H70 3N, 
Bldg. aus a,a-Diacetaminopropionsaure bei kurzem Kochen mit der 4-fachen Menge Eg. 
Ausbeute 50—60°/p der Theorie. LI. in h. W., h. CH3OH u. A., wl. in Aceton u. Essig- 
ester, fast unl. in A., Bzl., Chlf., Zers. bei 198—200°. — 3-Acetaminopyrazolin-3-carbon- 
sauremethylester, C7Hu 0 3N3 (I), Ausbeute 75% der Theorie. Krystalle aus A., F. 67—68°, 
11. in W., A., Essigester, Aceton, Chlf. u. Bzl., wl. in A. u. CC1.„ swl. in Lg. u. PAe. Beim 
Erhitzen auf 144° u. 5 mm dest. ein Ol, aus dem Verb. C7Hn OsN  (III oder IV), F. 86,5 
bis 87°, auskrystallisiert. LI. in W., A., Aceton, Essigester, Chlf. u. Bzl., wl. in A., swl. in 
PAe.—a.-ChloracelaminoacryUaxire, C5H 60 3NC1, Bldg. bei 2-std. Kochen der Komponenten 
bei 20 mm. Beigemengte a,a-Di-(chloracetamino)-propionsaure bleibt bei der Extraktion 
mit Aceton ungel. zuriick. Derbe Prismen oder diinne Blattei, F. 163—165°, 11. in A., 
etwas weniger 1. in W. u. Aceton, swl. in Essigester, A. u. Chlf. — a,a-Di-(chloracet- 
amino)-propionsaure, C7H10O4N2Cl2, 6-seitige Prismen aus CH3OH, F. 199°, 11. in h. W., 
A. u. Eg., schwerer 1. in Aceton u. organ. Losungsmm. — Olycyldehydroalanin, C5H 80 3N2, 
Nadeln aus wss. NH3. Gelbfarbung bei 190°, Sintern bei 192—193°, wl. in k. W., in
organ. Losungsmm. swl. (Ztschr. physiol. Cliem. 187. 187—95. 17/2. 1930. Dresden, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Lederforschung.) G u g g e n h e im .

Max Bergmann und Karl Grafe, Verbindungen von Brenztraubensaure mit Amino- 
sduren. 32. Mitt. iiber peptidahnliche Stoffe. (31. vgl. vorst. Ref.) Das Azlacton der
a.,a.-Diacetaminopropi(msdure (I) verbindet sich mit Glycin-Na zu Diacetaminopropionyl- 
glycin, das in mineralsaurer Lsg. Pyrmoylglycin, CH3 CO ■ CO • NH • CH2 - C02H, liefert. 
In ahnlicher Weise entsteht auch Pyruvoyl-d,l-phenylalanin. Pyruvoylaminosauren 
geben die Farbrkk. der Brenztraubensaure u. spalten letztere mit Mineralsauren ab. 

VTT n f .OTX Alkalien bewirken eingreifendere Verandenmgen, sie werden
JNii-COCH3 durch Pankreatin hydrolysiert. Azlacton der a.,%-Diacełamino-

-,C—O propionsaure [2,4-Dimethyl-4-acetaminooxazolin-on-[5)], C7Hi„-
_ 0 3No (I), Bldg. aus Diacetaminopropionsaure u. (CH3C00)20 .

5S5. / C  j)er nach Dest. im Vakuum Yerbleibende Riickstand kry-
C-CH3 stallisiert aus Essigester, flachę 4-seitige Prismen, F. 152°,

11. in A. u. Eg., wl. in Aceton u. Chlf., zwl. in k. Essig
ester, in k. W. Umwandlung zu a,a-Diacetaminopropionsaure. Mit alkoh. NH3 ent
steht das Amid der Diacetaminopropionsaure, CH3-C(NH-COCH3)2-CO-NH2, lange, 
diinne Nadelchen, F. 222° (Zers.). — Diacelaminopropionylglycin, C9Hj;;05N3 +  C2H6OH, 
aus A. Nadeln oder langgestreekte Platten, 11. in Eg., wl. in A., swl. in anderen organ. 
Solvenzien, sintert bei 210°, Zers. bei 215° unter Aufschaumen. A th y le s te r ,  CjjHijOjNj, 
aus dem Azlacton u. einer methylalkoh. Lsg. von Glykokollester. Verfilzte Nadeln, 
F. 179°, 11. in W., CH30H  u. Eg.,' wl. in A., A. u. Aceton, swl. in PAe. — Pyru- 
voylglycin, C5H70 4N, aus vorigem m it HCl, Tafelchen, F. 90°. Mit Na2[Fe(CN)5- 
(NO)] -)- NH3 Blaufarbung, die mit KOH in Schmutziggriin ubergeht, mit /?-Naphthol 
in konz. H 2S04 Orangefarbung, die beim Erwarmen verschwindet. — <x,a.-(Diacetamino- 
propionyl)-d,l-phenylalanin, C16H 2I0 6N3 +  C2HeO, Krystalle aus A.,F. 219—220° 
(Zers.). M e t h y l e s t e r ,  CjTH230 6N3, F. 196°. — Pyruvoyl-d,l-phenylalanin,
Cl;H 130 4N, entsteht aus der Diacetaminoverb. mit uberschussiger n. HĆ1, Prismen aus
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A. +  PAe., F. 94°, 11. in A., A., Eg. u. Ciilf., wl. in k. W., fast unl. in Bzl., PAc. Mit 
Na2[Fe(CN)5(N0)] +  NH3 Blaufiirbung, die mit KOH rot, dann schmutziggriin wird. 
Mit /3-Naphthol in konz. 11,80., Orangefiirbung. I’ li e n  y  1 h y  d r  a z. o n , C18H ia0 3N3,
E. 115—118°. (Ztsehr. physiol. Chem. 187. 196—202. 17/2. 1930. Dresden, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Lederforschung.) GuGGENHEIM.

Max Bergmann und K arl Graie, Zur Kenntnis der Peptidbindung. 33. Mitt. uber 
pepliddhnliche Stoffe. (32. vgl. vorst. Ref.) Bringt man in der a,cc-Diacetaminopropicm- 
sdure, CH3 -C(NH-COCH3)2'COOH, eine Saureamidgruppe durch Azlaetonbldg. mit 
dem benachbarten Carboxyl in Verb. (I), so wird diese empfindlich gegen Alkohole
— CH3OH, C2HsOH, C4H9OH —, indem der eine Acetaminorest schon in der Kalte 
T o m  N abgel. wird unter Bldg. von a-Amino-a-acetaminopropionsaure (II). Wahr
scheinlich erfolgb zunachst unter Anlagerung von Alkohol eine Abtrennung des einen 
Acyls vom N unter intermediarer Bldg. von III oder IV, die ais Deriw . eines Siiure- 
anhydrids in II ubergeken konnen. Dieser Auffassung entsprechend wurde bei der Uber- 
fiihrung von I in II mit C4H0OH etwas Butylacetat isoliert. Wahrscheinlich beteiligen 
sich bei der Tjbcrfuhrung von I in II 3 Moli. Alkohol, wovon 2 in 1 Mol. Ather uber- 
gehen. Aus diesen Verss. ergibt sich, daB man bei der fermentativen Peptidhydrolyse, 
welche Peptide vom freien Carboxyl her aufspaltet, an die intermediare Bldg. eines 
Oxazolin- oder Oxazolidinringes, u. weiter an eine Wanderung von Acyl aus der Peptid
bindung nach dem freien Carboxvl zu denken hat nach dem Schema:

> C ,-------COOH > C ------- ,CO > C --------CO------ cooh > c -
l l ^  ~y  n b LNHL^ r  NHL ^ 0  bzw'

CO-CHR-NH— C(0H)-CHR-NH— C-CHR-NH—

> 9  ? °  > C -------COOH COOH
NH, O ------| +  |

NH, CHR-OH—CO-CHR-NH-
NH-COCH,| iMl* L/UUUs13 NH • COCH,

III  CH3.C----- CO OR OR
NH, Ó— C— CH,

NH-COCH, n h - c o c h ,

II  CH3.Ó-COOH IV CH3.Ó----- CO OR
n h 2 ń h 9 Ó— |f= C H 2

a-Amino-a-acetaminopropionsaure, C6H 10O3N2 (II), Nadelchen, Gelbfiirbung von 
163° an, Zers. bei 165°, wl. in organ. Losungsmm., 1. in 50 Teilen W. C u  - S a l  z ,
1. Verd. Mineralsauren lósen in der Kalte unter Salzbldg., h. erfolgt Spaltung in Brenz- 
traubensaure, NH4-Salz u. CH3COOH. a.-Acetamino-a.-benzamidopropionsaure, 
Cj,H140 4N2, aus II mit C6H5COCl +  NaHC03. 6-seitige Blattchen oder Tafeln, F. 186 
bis 187° (Zers.), 11. in h. A. u. Eg., wl. in W. u. den meisten anderen organ. Losungsmm. 
(Ztsehr. physiol. Chem. 187. 183—86. 17/2. 1930. Dresden, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. 
Lederforschung.) GUGGENHEIM.

F. B. La Forge und L. E. Smith, Rotenon. II. Die Derivate des Derritols. (I. vgl. 
C. 1929. II. 2050.) Rotenon liefert m it H , -j- P t Dihydrorotenon u. die Saure C^H^O^ 
welche beide bei weiterer Red. die Saure C23H 260 6 geben, wahrend bei der Einw. von 
Zinkstaub u. Alkali Rotenol u. das 2 C-Atome weniger enthaltende Derritol entsteht. 
Um festzustellen, ob bei diesen verschiedenen Rkk. des Rotenons die gleichen oder 
yerschiedene Gruppen beteiligt sind, wurde Derritol der katalyt. Hydrierung unter- 
worfen. Es entsteht ein sehr schwer trennbares Gemisch; deshalb wurden die weiteren 
Verss. m it Derritolmethylather unternommen, der bei der Red. Dihydroderritol- 
methylather u. Methylderritolsaure liefert. Botowi gibt Dihydrorotenol u. Dihydro- 
rotenolsaure. Vff. sehliefien daraus, daB bei der Bidg. von Derritol aus Rotenon andere 
Atomgruppen reagieren ais bel der Bldg. von Sauren aus Rotenon u. seinen Deriw .
— Vff. bezeichnen die C. 1929. II. 2050 bescliriebenen Sauren C^H^Og u. Ci3H te0 e 
ais Rotenomaure u . Dihydrorotenomaure. — Die von T a k a i  u . K o iD E  (C. 1929- II. 
1017) aufgestellte Konst.-Formel der Tubasćiure wiirde die Bldg. des Derritols durch 
Aufspaltung eines Furanrings erkliiren. Auffallend ware jedoch hierbei, daB die
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Doppelbindung des Furanrings durcli H 2 +  P t nicht angegriffen wird. — Derritol- 
methylathei, C22H 24O0. Aus Derritol u. Dimetliylsulfat in KOH. Krystalle aus Methanol. 
Gibt mit H 2 u. P t0 2 in Essigester Dihydroderritolmethyldther, C22H 20Oa (Krystalle 
aus A., F. 107°) u. Methylderritolsdnre, C22H 20O6, Krystalle aus Bzl. F. 154—156°. — 
Oxim des Derritolmethyldtliers, C22H 250 aN. Krystalle aus verd. A. F. 172—173°. — 
Dihydrorotenolsdure, C23H280 6. Neben Dihydrorotenol boi der Hydrierung von Rotenol. 
Krystalle aus verd. A., anscheincnd losungsmittelhaltig. F. 76—80°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 1088—91. Marz 1930.) O s t e r t a g .

F. B. La Forge und L. E. Smith, Rotenon. III. Deliydrorotenon. (II. vgl. 
vorst. Ref.) Das Deliydrorotenon von B u te n a n d t  (C. 1928. II. 1448) wird am besten 
durch Einw. yon Jod u. K-Acetat in absol. A. auf Rotenon dargestellt; ein Teil des 
Rotenons wird direkt in Dehydrorotenon umgewandelt, das Hauptprod. ist das Acetyl- 
deriv. einer Verb. C23H220 7 (Rotenolon), die beim Kochen mit alkoh. H 2S04 unter 
Abspaltung yon W. in Dehydrorotenon ubergeht. Dehydrorotenon enthalt die Doppel
bindung u. die CO-Gruppe des Rotenons, gibt aber im Gegensatz zu diesem mit Alkali 
kein Analoges des Derritols, sondern eine Siiure C^H^Og (B u te n a n d t) , die ais De- 
hydrodiozyrolenonsaure bezeichnet wird. Bei Einw. stiirkerer Osydationsmittel 
(Cr03, H N 02) auf Rotenon entsteht das Rotenonon, C23H,,0O7 oder CMHI80 7, yon 
T a k e i (C. 1928. I. 2726); analoge Verbb. entstehen aus Isorotenon, Rotenonsaure 
u. Dihydrorotenonsaure. Der Ubergang von Rotenonon in eine Oxycarbonsaure is t 
wahrscheinlich nach T a k e i durch Aufspaltung eines Lactonrings u. nicht nach 
B u t e n a n d t  durch Benzilsaureumlagerung zu erklaren, wie iiberhaupt die yon 
B u t e n a n d t  angenommene 1,2-Diketonnatuf des Rotenonons zu der mangelnden 
Rk.-Fahigkeit gegen H 20 2 u. gegen o-Phenylendiamin in Widerspruch steht. Rote
nonon ist ein Deriv. des Dehydrorotenons, aus dem es ebenfalls erhalten werden kann; 
ebenso liefert Dihydrodehydrorotenon dasselbe Diketon wie Dihydrorotenon. —

OH
CH, CH

- c o  • c , 0 , c — c h  — c o - c O r c ---- CH
- ‘jk M M -H  -O-d^Jc.O.iH

CH CH
CHS: Ó-CH, CH.; : C-CEL, CH2 : Ó- CHa

Rotenolon gibt mit Zink u. Alkali Rotenol u. Derritol. — Aus der von T a k e i  u. K o i d e  
(C. 1929. II. 1017) aufgestellten Formel der Tubasaure lassen sich fiir Rotenon, 
Rotenolon u. Dehydrorotenon die Teilformeln I, H  u. H I ableiten. — Dehydrodioxy- 
rolenonsaure entsteht aus Dehydrorotenon wahrscheinlich durch Aufspaltung yon 
Lacton- u. Atherbindungen; sie liefert mit alkal. H20 2 eine zweibas. Siiure C12HK0 7, 
die dem methoxylhaltigen Teil des ursprunglichen Rotenonmolekuls entsprieht u. 
ais Derrissdure (derrie acid) bezeichnet wird. Derrissaure enthalt 1 O-Atom mehr 
ais nach der Rotenonformel zu erwarten wiire; wahrscheinlich in Form einer bei der 
Einw. von H20 2 neu eingetretenen OH-Gruppe. — Dehydrorotenon. Aus Rotenon, 
Jod u. K-Acetat in absol. A., neben Rotenolonacetat, oder aus Rotenolon oder Rotenolon- 
acetat beim Kochen mit 5°/0ig. alkoh. H 2S04. — Acetylrotenolon, C25H 210 8. Prismen 
aus absol. A. oder Bzl.-PAe. F. 184°. Rotenolon, C23H220 7. Schwere Prismen aus 
Methanol. F. 140—141°. — Dehydrodihydrorotenon, C23H 220„. Aus Dihydrorotenon, 
Jod u. K-Acetat in absol. A. Schwach gelbe Prismen aus absol. A. F. 228—230°. 
Daneben entsteht Acetyldihydrorotenolon, C25H 26Os, Tafeln aus Bzl.-PAe., F. 189°, 
das mit alkoh. HjSOj ebenfalls Dehydrodihydrorotenon gibt. — Dehydroisorotenon, 
C23H 20O0. Aus Isorotenon, Jod u. K-Acetat, neben einem Prod., das mit alkoh. H 2S04 
ebenfalls Dehydroisorotenon liefert. Gelbo Prismen aus A. F. 195°. — Dehydro- 
diliydrorotenonsdure, C23H210 6. Aus Dehydrorotenon u. H 2 +  P t in Essigester. Gelbe 
Nadeln aus wss. A. F. 223°. — Dihydrodehydroozyrotenononsaure, C23H210 8. Aus 
Dinydrorotenonon u. KOH. Krystalle aus verd. Essigsaure. F. 257°. — Dehydro- 
dihydrotenonon, C23H20O7. Aus Dihydrorotenon oder Dehydrodihydrorotenon m it 
Amylnitrit u. HC1 in Eg. Gelbliche Nadeln aus A. oder Essigsaure. F. 273° (Zers.). Kry- 
stalloptisches s. Original.—Dehydroisorotenonon, C23H 1S0 7 (oder Isorotenonon, C23H 20O7) . 
Aus Isorotenon u. H N 02. Gelbe Nadeln. — Rotenol, C21H 240 6 (F. 121°), u. Derritol, 
C2JH220J (F. 163°), entstehen aus Acetylrotenolon mit KOH u. Zinkstaub in A. — 
Dehydrodioxyrotenonsaure, C23H 2403. Aus Dehydrorotenon mit KOH u. Zinkstaub 
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in A. Krystalle aus verd. A. E. 157°. — Dehydrodihydrorotenononsdure, CMH220 7. 
Aus Dihydrorotenonsaure, Amylnitrit u. HCl in Eg. Gelbe, hochschm. Krystalle 
aus Eg. — Derrissdure, C12H 140 7. Aus Deliydrodioxyrotenonsaure u. H 20 2 in verd. 
KOH. Krystalle aus Dibutyliither. F. 169°. L. in W. mit saurer Rk., 1. in A., Essig- 
ester, Eg., unl. in Chlf., CCI.,, Bzl. Gibt keine FeCl3-Rk. (Journ. Amcr. chem. Soe. 
52. 1091—98. Marz 1930.) O s t e r t a g .

F. B. La Forge, Rotenon. IV. Konstitulion des Rotenons. (III. vgl. yorst. Ref.) 
Das bisher iiber Rotenon u. seine Spaltprodd. bekannt gewordene Tatsachenmaterial

i 10 b en en Forderungen. Die Beziehungen zwischen Rotenon u. Isorotenon bediirfen 
noch der Aufklarung. Vielleicht liegt Umlagerung der Isopropenylgruppe in einen 
Cyclopropanring vor. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1102—04. Marz 1930. Washing
ton [D. C.], Bureau of Chem. and Soils.) O s t e r t a g .

L. Zechmeister und L. v. Cholnoky, Lycopin aus Solanum, duleamara. Wie in 
Tamus communis (C. 1930 .1.-1806), ist auch in den dunkelroten Friichten von Solanum 
duleamara (bittersiiBer Naehtschatten) das Pigment Lycopin vorhanden; es ist in 
jeder Beere 0,1—0,2 mg davon enthalten. Zur Isolierung muBten jedoch — im Gegen
satz zu der Arbeitsweise bei Tamus communis — die Fettstoffe erst verseift werden. 
Es gelingt so, 57% des vorhandenen Lycopins in reinem Zustand zu fassen. Nebenfarb- 
stoffe konnen zumindest nicht in bedeutender Menge yorhanden sein. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 787—90. 9/4. 1930. Pćcs, Ungarn, Univ.) B e r g m a n n .

Tadeus Reichstein und Helmut Beitter, Die Zusammensetzung der Aromastoffe 
von gerdsteler Cichorie. Im Gegensatz zu den Aromastoffen des Kaffees enthalt frisch 
geróstete Cichorie keine S- u. N-haltigen Bausteine. Es wurden vielmehr beim Er
hitzen von 100 kg im Hochvakuum u. stufenweisen Abkiihlen der Dampfe (Luft- 
Vorlage, Eis-Kochsalz, Kohlensśiure-A., fi. Luft) folgende Prodd. aufgefunden (neben 
C02 u. viel W., ca. 7 kg): Essigsaure, Furfurol, isoliert ais Semicarbazon, Furfuralkoliol, 
K p .10 75°, p-Nitrobenzoylderiv., aus Bzn., F. 77—78°, Melhylalkohol, identifiziert ais 
p-Nitrobenzoesauremethylester, Furan ( ?), Acetaldehyd u. Aceton, beide identifiziert 
ais p-Nitrophenylhydrazone (F. 129—130° bzw. 145—146°), Diaceiyl (Osazon vom 
F. 223°, s ta tt 240°; aber auf Grund der Mischprobe ident.), Acetylpropicmyl, isoliert 
ais Dioxim, F. 173—174°, aus A., braunes Ni-Deriv.; Palmilinsaure, <x-Acetylfuran, 
identifiziert ais Semicarbazon vom F. 148—149°, aus A., Acetol, isoliert ais Semicarb
azon vom F. 196—197°, Osazon vom F. 152—153°, p-Nitrophenylosazon, gelbbraune 
Prismen aus A., F. 182—183°, 5-0zymethylfurfuroi (Semicarbazon aus A., F . 195°, 
/?-Naphthylamid, F. 136—137°, aus Toluol-Bzn.), Alher des 5-Oxymethylfurfurols, 
CHO ■ C,H20  ■ CH2- O • CH2■ C^HnO • CHO, aus A., F. 114—115°, Maltol, aus Toluol, 
F. 162—164°, Brenztraubensdure, identifiziert ais Phenylhydrazon, aus Toluol, F. 174 
bis 175° (Zers.), inakt. Milchsaure, isoliert ais Zinksalztrihydrat, Brenzscldeimsdure, 
aus Bzl., F. 130—131°. Ferner entstanden Phenole, dagegen nicht Methylśithylacet- 
aldehyd, der aus dem Kaffeearoma isoliert worden ist. Alle Abbauprodd. sind pyrogene 
Zers.-Prodd. von Kohlenhydraten. Der hohe Geh. des „Cichorienóls" an Furanderiv. 
ist darauf zuriickzufuhren, daB der Hauptbestandteil der Cichorie Inulin  ist. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 63. 816—26. 9/4. 1930. Zurich.) BERGMANN.

Gabriel Bertrand und Voronca-Spirt, Untersuchungen iiber die Gegenwart und 
Verteilung von Titan in den Phanerogamen. (Ann. Inst. Pasteur 44. 185—94. Febr. 1930.
— C. 1930 .1. 1805.) T r e n e l .

Hans Pringslieim und Helena Borchardt, Uber die Geriistsubstanz der Kolilarten.
III. Mitt. (II. vgl. C. 1929. I. 2433.) Da man durch Hydrolyse des Kohlpolysaccharids 
keine Identifizierung der Zuckerbestandteile wegen zu geringer Mengen Substanz

CH2
.CO----- C f ^ C ----- CH

C
CH3 • Ó: CHj

erlaubt die Aufstellung der For- 
mel I. Unsicher ist hierbei noch 
die Konst. des Restes CaH6 u. die 
Stellung der Gruppe —CH: CH-0— 
im Rest der Tubasaure (rechts). 
Die Formel erfiillt die.. von B u t e - 
NANDT (C. 1928- II. 1448) er-

E. Biochemie.
E s. Pflanzenchem ie.
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erzielen konnte, wurde mit Hilfe der Acelolyse ein Abbau yersucht. Au Ber den boi Cellu- 
lose iiblichen Acetolysierungsgemiaob.cn wurde eine ganze Anzahl anderer yerwendet, 
am besten wirkte ein Gemisch von 2 Vol.-Teilen 41°/0ig. Salzsaure u. 1 Gewichtsteil 
Chlorzink, das unter Eiskuhlung auf das Polysaccharid einwirkte. Die Reinigung 
mit Natronlauge wurde fortgelassen, u. man erhielt bei der Acetylierung eine Substanz 
mit 38,6% C u. 3,0°/0 H, erheblich abweichend von einem Polyhexosan. Aus dem 
Hydrolysat erhielt man ein Zuckergemisch, das mit 1/a%ig- HCl innerhalb 15 Stdn. 
durch Erwarmen auf dem Wasserbade vóllig hydrolysiert wurde. Die Zuckerlsg. wurde 
der Garprobe im L oH N STE iN schen Apparat. unterworfen, ein kleiner unvergarbarer 
Rest blieb zuruck; mit Phenylhydrazin wurde eine groBere Menge Glucosazon u. wenig 
wasserl. Osazon gewonnen, das auch aus vergorener Lsg. erhalten wurde. DaB es sich 
hier um Pontosazone handelt u. zwar um das der Xylose, konnte bewiesen werden 
aus der Unters. des Furfurol gebenden Anteils des Kohlpolysaccharids, der sich mit 
18°/0ig. NaOH nicht entfernen lieB. — Die Hydrolysenfl. gab deutliche Farbrk. auf 
Fructose (Rotfarbung mit Resorcin u. absol.-alkoh. HCl nach S e liw a n o ff , abgeandert 
nach W eehuizen). Differcnztitration nach BERTRAND u. W lLLSTATTER-ScHUDEL 
zeigte 10% einer Ketose. Glucose konnte ebenfalls nachgewiesen werden, Galaklose 
u. Mannose dagegen nicht. Vff. werfen die Frage auf, ob cs sich beim Kohlpolysaceharid 
um eine auch in der Bcteiligung der Zuckerbausteine yon der Cellulose yerschicdene 
Gerustsubstanz handelt oder ob eine „Cellulose“ von neuartigen Eigg. vorliegt. Jeden- 
falLs zeigen die róntgenograph. Unterss. von K aT Z , daB mit verd. Alkalien vor- 
behandeltes Kohlpolysaccharid kein mit. nativer Cellulose ident. Diagramm liefert.

V e r s u c h e. Die G e r u s t s u b s t a n z  wurde wie in den friiheren Mitt. be- 
schrieben gewonnen. Zur A c e t y l i e r u n g  wurde die feuchte, abgepreBte Substanz
2-mal zum Verdrangen des W. in Eg. gelegt, dieser abgegossen u. mit einem Gemisch 
von Eg., Essigsaureanhydrid u. H ,S04 72 Stdn. bei 37° geschiittelt. Die dabei zu einer 
Gailerte gel. Substanz wurde auf Eiswasser gegossen, gewaschen, mit A. entwassert 
u. im Vakuumexsiccator getrocknet. Zur Reinigung wurde das Acetal in Chlf. gel. 
u. mit A. gefallt. [a]c20 =  —1,5° (Chlf.-Methylal). Ein Acetat, das durch alleiniges 
Behandeln mit Eg. entstand, zeigte [oc]d20 =  0° u. 44,7°/0 CH3CO. — Zur Gewinnung 
der Gerustsubstanz nach M u l l e r  wurde 1 kg WeiBkohlbliitter mit 100 ccm H20  u. 
100 ccm Br iiber Nacht geschiittelt, Substanz mit 0,4°/oig. Ammoniak 1 Stde. zum 
schwachen Sieden erliitzt, mit W. gewaschen u. beides bis zu farbloser Substanz mehr- 
mals wiederholt u. dann 1-mal mit 6°/0ig. NaOH' behandelt. — Zur H y d r o l y s e  
wurde feuchte Substanz zu einer Lsg. yon Chlorzink in 37%ig. HCl gegeben u. unter 
starker Kiihlung HCl-Gas durchgeleitet, bis nichts mehr absorbiert wurde. 24 Stdn. 
bei Zimmertemp. stehen lassen, in flachę Schale gieBen u. 2 Stdn. im Vakuumexsiecator 
HCl absaugen, Hydrolysat in W. gieBen u. zentrifugieren, mit A. u. A. trockńen; liber- 
scliiissiges Chlorzink u. HCl mit Silberearbonat entfernen, mit H2S Ag entfernen, 
diese Behandlung nochmals wiederholen u. mit der im Vakuum eingeengten Fl. Glucose 
nach B e r t r a n d  bestimmen. Ein Teil des Hydrolysats wurde im LoH N STE iN schen 
Apparat yergoren (0,67% yergorener Zucker). Das mit Phenylhydrazin gewonnene 
Osazon zeigte einen Zers.-Punkt von 207—209°, Misch-F. mit Glucosazon gleicher 
Wert. — Zur Entfernung der Zymohexosen wurde einmal das Hydrolysat mit Hefe yer
goren u. man erhielt ein Osazon vom Zers.-Punkt 166—169°. Zur Pentosanbest. wurdo 
nach T o l l e n S  mit 12%ig. HCl dest. u. das Furfurol ais Phloroglucid ausgefallt. — 
Zum Nachweis der Xylose wurde das Weifikohlblśitterpolysaccharid mit verd. HNOs
1 Stde. am RiickfluB gekocht, mit BaC03 behandelt u. zum Sirup eingedampft. Mit 
diesem Zuckersirup wurde die BERTRANDsche Rk. mit Br u. Cadmiumcarbonat bis 
zur Gewinnung der wetzsteinformigen Krystalle der Doppelyerb. von xylonsaurem 
Oadmium-Bromcadmium ausgefiihrt. — FruclosentLchweia siehe oben. Zum Glucose- 
nachweis wurde das saure zuckersaure Kalium, hergestellt, (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
664—70. 5/3. 1930. Berlin, Univ.) M i c h e e l .

Ruth Beutler, l/ber den ZuckergeJmlt des Nektars einwjer einheimischer Bliiten- 
•pflanzen. Die Zuckerkonz. des Nektars betragt, je nach Pflanzenart, 8—70%- Andere 
Zuckcrarten ais Rohr-, Frucht- u. Tratibenzucker konnten nicht nachgewiesen werden. 
Aufier Zucker sind andere, nichtfliichtige Stoffe nur in geringen Mengen vorhanden. 
Der Nektar der untersuchten Pflanzen reagiert mit Ausnahme des Pflaumennektars 
mehr oder weniger sauer. Die im Asclepiasnektar festgestellten Werte bewegen sich 
zwischen pn =  2,7 u. 4,3. (Sitzungsber. Ges. Morphologie u. Physiologie 38. 24—31.
1928. Sep.) H e i n r i c h .

195*
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S. L. Jodidi, Isolierung und Reinigung des alkohollóslichen Proteins (Prolamins) 
in englischem Raigras (Lolium perenne). Beśchreibung der erstmaligen Abscheidung, 
Reinigung, Analyse u. Eigg. des Proteins, genannt Loliin, Ausbeute 2,87—3,91°/0 
der Samentrockenmasse. Im  Prolamin (7 Proben) W. 3,90—4,66, N 14,46—15,41, 
Ascho 0,34—0,99%, fiir ascliefreic Troekenmasse (Mittel Yon 5 Proben): C 53,71, 
H  6,66, N 15,80, S 1,42, O 22,41%. N-Verteilung, gefunden: Amino-N 3,22—3,34, 
Hu min-N 0,41—0,58, Diamino-N 0,40—0,66, Monoamino-N 10,57—11,16%. Bei wieder- 
holter Behandlung alkoh. Auszuge bei hóhcren Tempp. gelegentlich der Reinigung 
wurde ein bctrachtlicher Teil des Prolamins unl. Doch seheinen 1. u. unl. Teil sich im 
iibrigen chem. nicht zu unterscheiden. (Journ. agricult. Res. 40. 361—70. 15/2. 1930. 
U. S. Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

Frederick J. Alway und G. H. Nesom, Proteingeha.lt von kanarischem Riedgras 
auf Moorbóden. 150 Proben von Phalaris arundinacea, gewachsen auf Moorbóden in 
Minnesota, Pflanzen von russ., deutscher u. amerikan. Saat, wurden auf Gewicht u. 
Proteingeh. gepriift, berechnet auf Troekenmasse, davon mehr ais 30 nach Zerlegung in 
Blatt, Halm u. Rispe, 12 in B latt u. Scheide. Gefunden an Protein fiir Gesamtgras
6,6—25,2, Halm 2,8—11,9, Blatter 8,5—23,5, Rispe 9,4—30,5%- Die Blatter bildeten 
31—72% der Troekenmasse beim 1. Sehnitt, 65—85 beim 2. Schnitt. Mit nahender 
Reife vom ersten Wachstum bis zur Bliitezeit tra t eine rasche Abnahme des Anteiles 
an durch die Blatter gebildeter Troekenmasse ohne entsprechende Abnahme in ihrem 
Proteingeh. ein. Bei den Rispen, die weniger ais 12% des Trockengewichtes beim 
ersten Wachstum bildeten, u. bei der Nachmahd fehlten, war der Proteingeh. durchweg 
kóhcr ais in den Blattern u. variierte unabhiingig von letzteren. Ein hóherer Proteingeh. 
war begiinstigt durch friihes Mahen, diinnen Stand u. erhóhte N-Diingung. An der 
Nachmahd war er meist hóher ais vorher. Im  Breitwurf gesates Gras lieferte viel 
weniger Heuertrag u. Protein ais in Reihen wegen des Uberwucherns von Unkraut u. 
anderen Grasern. Ertrag u. Proteingeh. des Heues von Ph. arundinacea seheinen auCer- 
ordentlich abhangig vom verfiigbaren N-Geh. des Bodens zu sein, wobei der Protein
geh. besonders stark von der Reifestufe u. dadurch bedingtem Yerhaltnis von Halm: 
B latt beeinfluflt wird. (Journ. agricult. Res. 40. 297—320. 15/2. 1930. Minnesota, 
Agricult. Experim. Station.) G r o s z f e l d .

Julius Schwaibold, t)ł>er den Jodgehalt frischer, dachreifer und fermeniierter 
Tabakblaiter. Der Jodgeh. des Tabaks ist abhangig vom Jodgeh. des Standorts. Die 
Unters. verschiedener auf gleichem Boden gewachsener Sorten zeigto aber, daB die 
Jodaufnahme auch von der Tabaksorte abhangig zu sein scheint. Der Jodgeh. der 
untersuchten frischen, dachreifen u. fermentierten Tabakę schwankte zwischen 55 u. 
175 y-%- (Biochem, Ztsehr. 2 1 8 . 318—20. 28/2.1930. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

Ka. P flanzenphysiologie. B akteriologie.
Heinrich Pincass, Łaftt sich das Pflanzenwachstum mathematisch erfassen'! 

Kritische Belrachtungen zu den Geselzen von Mitscherlich. Das MiTSCHERLiCHsche 
Gesetz von den Wachstumsfaktoren ist anfechtbar. Es hat die Konstanz der Wachstums- 
faktoren zur Yoraussetzrmg, die durch Nachpriifung verschiedener Autoren nicht be- 
statigt wnrde. Es ist unmóglich, biolog. Entw. u. Lebensvorgange mathemat. zu formu- 
lieren. (Nattrrwss. 1 7 . 977—80. 13/12. 1929.) H e i n r i c h .

W. Ruhland und H. Ullrich, Uber den Einflu/3 von Nitraten und von Salpeier- 
sdure auf die Atmung griiner Blatter. Vorl. Mitt. In  Ggw. von Nitraten oder Salpeter- 
siiure steigt der Atmungsquotient griiner Blatter iiber 1. (Planta, Arch. wiss. Bot. 7. 
424—26. Marz 1929. Leipzig, Botan. Inst. d. Univ.) H e i n r i c h .

F. G. Gregory und F. J. Richards, Physiologische Studien uber Pflanzen- 
emahrung. I. Die Wirkung von Diingungsausfall auf das Atmungs- und Assimilations- 
verhaltnis beim, Roggen. Vff. untersuchen mit dem Katharometer, das eingehend be- 
sprochen wird, Atmung u. Assimilation von Roggenblattern bei n. Ernahrung u. boi 
Mangel an Phosphat, N itrat u. K  durch die ganze Vegetationsperiode. Das Verhaltnis 
von Blattfłśiehe zu Trockengewicht ist hóher bei N- u. P-Mangel, niedriger bei K-Mangel 
ais bei n. Ernahrung. Seine zeitliche Anderung hat in allen Fallen etwa den gleichen 
Typ. Der W.-Geh. ist am hóchsten bei K-Mangel, etwas niedriger ais n. bei P- u. 
N-Mangel. E r erreicht in allen Fallen nach ca. 4 Wochen ein Maximum, um dann in 
charakterist. Weise abzufallen. Ahnlich, nur noch gleichmaBiger ist die zeitliche 
Anderung des W.-Geh. pro Einheit der Blattoberfliiche. Die Atmung (mg CO* pro Stde.
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pro g Troekengcwicht) nimmt bei n. Ernahrung in den ersten 2 Wochen stark ab, um 
dann unerheblich um einen konstanten Wert zu schwanken. P-Mangel gibt etwa das 
gleiche Verh., N-Mangel zeigt einen anfanglich noch starkeren Abfall, gefolgt von einem 
Anstieg fast bis zu n. Atmung. Bei K-Mangel liegen die Atmungswerte durchweg hoher 
ais normal. Assimilationsverss. werden mit 2 Liehtintensitaten (ca. 5000 m-Kerzen u. 
ca. 300 m-K.) vorgenommen. — Nur K-Mangel beeinfluBt die Assimilation in charak- 
terist. Weise. In  5— 6 Wochen erreicht sie bei hoher wie bei niedriger Lichtintensitat 
ein ausgepragtes Minimum. Es folgt eine eingehende Diskussion der fiir Atmung u. 
Assimilation maBgebenden auBeren u. inneren Eaktoren. Die Wrkg. des K scheint 
auf der Bindung u. Befórderung der aufgenommenen C02 zu beruhen. Der Mangel 
an Nahratoffen kann sich in der Beeinflussung der photochem. u. der Dunkelrk. geltend 
machen u. je nachdem zu verschiedenen Typen von Unternormalitat fiihren. K-Mangel 
wirkt auf die Sprossung nicht ein, er auBert sich in friiherem Absterben von Blattern, 
entspreehend dem Minimum der Assimilation. Die neugebildeten Blatter an den iiber- 
lebenden Sprossen (meist je 2) zeigen dann die n. griine Farbę, entspreehend einer nahezu 
n. Assimilation. K-Analysen zeigen starkes Sinken des K-Geh. in den ersten Wachs- 
tumsstadien, zum SchluB -wieder allmahliche Zunahme, entspreehend einer Mobili- 
sierung des K  aus den abgestorbenen Blattern. Die n. K-Werte liegen durchgehend 
hoher. Es scheint, daB K-Mangel die Respiration nur indirelct beeinfluBt durch die 
Wrkg. auf die ubrigen, fiir die Respiration maBgebenden Zellbestandteile. (Ann. 
Botany43. 119—61. 1929. London, Imp. Coli. of Science and Technol., Dep. of Plant 
Physiol. Sep.) L in d a u .

F. O. Howitt, Słdrkehułlen von Pyrenoiden. Ultraviolettbestrahlung einer
0,50°/oig- Lsg. von umkrystallisicrtem Eialbumin vergroBert bei jeder Rk. die [H']. 
Bei einer Anfangs-pH von 5,92 war nach 4-std. Bestralilung das Protein teilweise 
denaturiert u. die pn war auf 5,33 gegangen. Das Koagulum war 1. in Alkali, unl. 
in Saure. In  gewissen Stadien der Bestrahlung konnte deutlich Formaldehyd an 
seinem Geruch erkannt werden. Bestrahlung in Ggw. von HAuC14 fiihrte zu einem 
schónen Goldsol — aber nur bei saurer Rk. der Lsg. —, dessen Farbę sich bei naeh- 
traglichem Erhitzen vertiefte. Bei der Ultraviolettbestrahlung von Ovalbumin bildet 
sich also Formaldehyd oder eine CH20  ahnelnde Substanz, u. da CH20  nach allgemeiner 
Annahmo ais Vorlaufer von Hexosen u. Starkę in Pflanzen fungiert, kann das Protein 
der Pyrenoiden (farblose Massen von Protein, die bei einigen Klassen der Protophyta 
.mit den Chromatophoren verkniipft sind) den Ursprung der Starkę ihrer Umhullungen 
abgegeben haben. (Naturo 125. 412—13. 15/3. 1930. Nottingham, Univ. Coli.) B e h r .

Julius Stoklasa, Die physiohgischen Wirkungen der a-, /?- und y-Strahlen des 
Eadiums auf die Dynamik und Energetik der Kohlensaureassimilation. Unter Mit- 
wirkung von J. Hruban und J. Penkava. a-, /?- u. y-Strahlen beeinflussen sowohl 
die Assimilation ais auch die Dissimilation chlorophyllhaltigcr Zellen u. bewirken tief 
eingreifende Veranderungen in der Dynamik der lebenden Subst. a - S t r a h l e n  
unterdriicken die Assimilationsprozesse, erhohen bei sinkendem Respirationsąuotienten 
den 0 2-Verbrauch der Pflanze u. fórdern dadurch die chem. Zerstórung des Stoffwechsel- 
materials. Starkę Dosen der a-Strahlen beeinflussen den durch schwache Dosen unter- 
stiitzten Beginn des Dissimilationsprozesses nachteilig. Die Wrkg. der fi - S t r a h l e n  
lieB sich expcrimentell nicht nachweisen. [i- u. - S t r a h l e n  erhohen den physiol. 
Effekt der Leistungsfahigkeit der chlorophyllhaltigen Zelle, fordern die photosynthet. 
Prozesse, erhohen die Intensitat beider Vorgange des Gaswechsels u. verursachen 
eine Erhohung des Respirationsąuotienten. Reino y - S t r a h l e n  bowirken eine 
Erhohimg der Intensitat der C02-Assimilation u. eine dauernde Abnahme der Energie 
des Respirationsprozesses. — Die stórenden Einflusse der a-Strahlen machen sich nur 
so lange geltend, ais /?- u. y-Strahlen beim Bau- u. Betriebsstoffwechsel nicht ein- 
wirken. Die Wrkg. der Strahlen gleicht die storende Wrkg. der y-Strahlen auf das 
Gleichgewicht zwischen Assimilation u. Atmung aus u. ermoglicht dadurch nicht nur 
die Erhaltung der Assimilation, sondern auch ihre Steigerung. (Biochem. Ztschr. 218. 
361—96. 28/3. 1930. Prag, Biochem. Abt. d. staatl. Versuehsstat.) K o b e l .

Gnido Reinert, Ein neues Aufbewahrungsgef&p fur Ndhrlosungen zu Tropfen- 
kulturen. App. in der Anordnung einer Spritzflasche, der es ermoglicht, kleine Mengen 
Nahrlsg. steril zu entnehmen. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk., II. Abt. 80. 203—04. 20/2. 
1930. Konigsberg, Univ., Botan. Inst.) E n g e l .

E. Zimmermann und E. Remy, tJber die Zusammensetzung verschiedener Gelatine- 
fabrikate und ihre Brauchbarkeit zur Nahrbodenbereitung. Es werden drci ( i-clatine-
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sorten untersucht. Wasserstoffzahl, Aciditat, Chlorid- u. Sulfatgeh. zeigten erhebliclie 
Differenzen, Sulfitgeh. war ziemlich glcich. Wurden die Gelatinesorten ais Nahrbóden 
benutzt, so blieb die yerschiedene chem. Zus. oline EinfluB. — Wichtig ist die sorg- 
faltige zweimalige Einstellung des pn, da die Nachsauerung zuweilen erheblich ist. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 115. 396—98. 3/2. 1930. Freiburg, Univ., Hygien. 
Inst.) E n g e l .

A. P. Krueger und H. T. Tamafla, Die Herstellung relativ reiiier Bakteriophagen. 
Wenn man die physikal. oder chem. Eigg. von Bakteriopliagen untersuchen will, braucht 
man ein ziemlich reines Prod. Die Zus. des Mediums, in dem die Bakteriopliagen 
suspendiert werden, hat a ber oft erheblichen Einflufi auf die Vorgange. Es wird ein 
App. beschrieben, in dem sich die Suspension der Bakteriophagen beiderseits in Be- 
riihrung befindet mit einem Gel, u. zwar auf der einen Seite bestehend aus 0,5%ig. 
gereinigtem Agar m it 0,2°/0ig. NaCl-Lsg., auf der anderen Seite 3% ig- Agar u.
0,5%ig. NaCl-Lsg. Von beiden Seiten besteht dann leitende Verh. zu den beiden Polen, 
durch die ein Strom gefuhrt wird. So wird auf elektrophoret. Wege der Ubertritt yon 
Bakteriophagen in Agar bewirkt. Aus ihm konnen sie resuspendiert werden in dem 
gewiinschten Medium. — So wurde erreicht, dafl die Suspension kein nachweisbares 
Eiweifi mehr enthielt u. nur 0,044 mg N pro ccm. — Die so gereinigten Bakteriophagen 
sind yerhaltnismafiig wenig stabil. Sie sind sehr empfindlich gegen Chemikalien, gegen 
Trocknung usw. (Journ. gen. Physiol. 13. 145—51. 20/11. 1929. California, Stanford 
Univ., Dept. of Bact. and Experim. Pathol.) E. M u l l e r .

Florence B. Seibert, Chemische Zusammensetzung des akliven Prinzips des 
Tuberkulins. XI. Eine verbesserte und- vereinfachte Metliode zur Darstellung eines nicht de- 
naturierlen Standardtuberkulins beliebiger Starkę und chemische Prufmethode. (Vgl. C. 1928. 
II. 76.) Es wird eine Methode zur Isolierung des akt. Prinzips des Tuberkulins beschrieben. 
Sie beruht im wesentlichen auf dem Waehstum der Tuberkelbazillen auf einem nicht 
protein, synthot. Medium u. Ultrafiltration des bakterienfreien BERKEFELD-Filtrats. Es 
gelingt auf diese Weise, ein Tuberkulin beliebiger Potenz ohne Verlust des akt. Prinzips 
herzustellen, wobei ein nieht denaturiertes Prod. erhalten wird. Die Potenz des 
Praparates ubertrifft etwa um das Zehnfache die der starksten Trockenpraparate. 
Ein grofier Teil seines Proteins ist krystallisierbar. Das nach der Konz. durch Ultra
filtration erlialtene Tuberkulin ist ziemlich frei von Reizstoffen u. kann durch Waschen 
von diesen Stoffen ganz befreit werden. Eine vom Vf. ausgearbeitete chem. Priifmethode 
fiir Tuberkulin hat sich ais ubereinstimmend mit der biolog. Prufung (letale Menge). 
erwiesen. Sie basiert auf der Tatsache, daB das akt. Prinzip des Tuberkulins ein Voll- 
protein ist u. daB alle in W. 1. Proteinbestandteile akt. Protein darstellen. Letzteres 
wird durch Trichloressigsaure quantitativ ausgesehieden. Priiparate ohne biolog. 
Aktivitat liefern keinen Nd. mit CC13-C02H. Einzelbeiten der Tuberkulinstandardi- 
sierung s. im Original. (Journ. biol. Chemistry 78. 345—62. 1928. Chicago, 
Univ.) SCHONFELD.

Adalbert Blochwitz, Die Farbstoffe bei Aspergillaceen wid Mucorineen. Vorl. 
Mitt. Aus allen griinen (gelb-, blau- u. reingriinen) Konidien yon Aspergillen, Penieillen, 
Citromyeeten laBt sich durch KOH ein charakterist. rotbrauner Farbstoff ausziehen, 
der durch HCl je nach der Konz. gelb oder gelbbraun wird. Die tiefvioletten Konidien 
yon Asp. purpureus, japonicus, yiolaceofuscus werden in KOH sofort tiefbraun. Dieses 
Braun ist schon in den Konidien enthalten u. erklart, daB es yorwiegend violette Stamme 
neben yorwiegend braunen bzw. grauen gibt; auch intensiyes Sonnenlicht u. hohe Temp. 
bewirkt Uberfiihrung yon Violett in Braun. — Jungę Sporangien von Phycomyces, 
Pilobolus, Pilaira, Mucor Mucedo enthalten einen gelben, oligen Stoff, 1. in A., Benzin, 
CHCLj, der durch KOH u. HCl nicht verandert wird. — In  yielen Fallen tr i t t  eine 
Anderung der Farbę beim Lóscn in KOH nicht ein, z. B. A. Wentii, terricola, elegans, 
ustus rote Konidien, Thamnidium. Móglicherweise beruht die Lóslichkeit nur auf 
einer chem. Voriinderung der Pilzcellulose, welche die Wand bildet, wodurch diese 
zuganglicher wird. In  anderen Fallen aber ist der Farbumsehlag ein momentaner. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk., II . Abt. 80. 201—02. 20/2. 1930.) E n g e l .

T. Chrząszcz und D. Tiukow, Oxalsaure in Schimmelpilzkulturen. Unterss. 
uber Oxalsaurebldg. u. -anliaufung bei dem zur Gruppe der Saureanhaufer (Citronen- 
saure) gehórenden Penicillium X (ygl. C. 1929. II. 1550.) Die Anhaufung der Oxalsaure 
auf Zuckernahrbóden wird yerursacht durch die Ggw. von Aminosubstanzen ais N- Quelle. 
Verwendet wurden: Harnstoff, Glykokoll, Asparagin, Pepton W iT T E , Asparaginsaure, 
Alanin, Glutaminsaure, Leucin. Die Menge der auf Kosten des Zuckers angehauften



1 9 3 0 .  I . E 4. T ie r c h e m ie .

Oxalsiiure ist abhiingig von der Struktur u. Quantitiit der Aminosubstanzen. Je£\ygntgcr;

Oxalsaure hervorzurufen. Dieaelbe dient einerseits ais Energieąuelle, anderersfeitjft mit 
NH3 ais Ausgangsmaterial zum Aufbau von EiwoiBstoffen. Erhohung der K oąz. 'dej 
Aminosubstanzen wirkt gunstig auf die Citronensiiureanhaufung, die deshalb in keinem, 
Zusammenliang mit der EiweiBbldg. steht. (Biochem. Ztschr. 218. 73—85. 6/2. 1980^ 
Poznań, Univ.) S im o n .

Artturi I. Virtanen, H. Karstróm und O. Turpeinen, Vber die Yergdrung 
von Dioxyaceton. Ausfiihrliche Mitteilung der C. 1930. I. 847 referierten Zuschrift. 
(Ztselir. physiol. Cliem. 187. 7—44. 5/2. 1930. Helsinki [Finnland], Yalios Lab.) S im o n .

Bruno Rewald, tlbcr den Pliosphatidgehalt von Hefe. Vf. hat aus Ost- u. Braasch- 
hefe durch Alkoholextraktion ohne vorheriges Ausziehen mit Aceton Phosphatide 
isoliert, dereń Menge 1,25 bzw. 1,37% der frischen Hefe betrug. (Bioohem. Ztschr. 218. 
481—84. 28/2. 1930. Hamburg.) K o b e l .

Karl Pirschle, Biologische Beobachtungen iiber Hefewaclistum mit besonderer 
Berucksiclitigung von Nitraten ais Stickstoffguelle. (Vgl. auch C. 1930. I. 989.) In  tjber- 
einstimmung mit bekannten Erfahrungen wurde festgestellt, daB sich normalerweise 
Ki tratę ais N-Quelle fiir Hefe schlecht eignen; das Wachstum bleibt hinter Vergleichs- 
kulturen mit Ammonsalz betraehtlich zuriick u. betrug in den Verss. des Vf. nur 1/2 
bis J/:i der auf Ammonsalz gewachsenen Hefemenge. Die physiol. Rk. der N-Salze 
(Nitrato alkal., Ammonsalze sauer), welche fiir die hóhere Pflanze ein wichtiges Moment 
darstellt, ist fiir Hefe nicht ausschlaggebend. Ais entscheidend ist die Selbstvergiftung 
infolge biolog. Nitritbldg. anzusehen. In  Nitratkulturen war, wie bereits von fruheren 
Autoren wiederholt beobachtet worden war, immer N itrit nachzuweisen. Es gelang, diesen 
fiir die Pflanze seliiidlichen Stoff zu entfernen bzw. den Stoffwechsel der Hefe so zu leiten, 
daB auch auf N itrat ais N-Quelle HNO„ kaum mehr nachzuweisen ist. Dies wurde 
erreicht 1. durch Luftung der Giiransatze, 2. durch Behandeln mit H20 2. In beiden 
Pall en besserte sich das Hefenwachstum auf N itrat ganz erheblich u. iibertraf sogar 
in einzelnen Fallen das Wachstum auf der parallelen Ammonkultur. Es ist also moglich, 
durch entsprechende biolog. Behandlung Wachstumsbedingungen zu schaffen, unter 
denen die sonst „nitratfeindliche“ Hefe auch auf diese N-Form gut anspricht. Ein

werden, in denen zu Ammonsalz ais N-Quelle steigende Mengen N itrit hinzugefiigt 
wurden. — Verss. mit Methylenblau fiihrten zu der iiberraschenden Feststellung, daB 
auf N itrat ais N-Quelle die sonst rasche Entfarbung des Methylenblaus unterbleibt; 
offenbar wirkt sich die starkę Reduktionskraft garcnder Hefe in erster Linie an vor- 
handenem N itrat u. erst bei Fehlen dieses an korperfremden Stoffen aus. Weitere 
Beobachtungen iiber die Konz. der Zuckerlsg. u. dio damit zusammenhiingende Ver- 
schiebung des ókonom. Koeffizienten, iiber den hemmenden EinfluB des Garungs- 
alkohols u. das Hefewachstum bei verschiedenen Gasen bestatigen u. erweitern bekannte 
Tatsachen. (Biochem. Ztschr. 218. 412—44. 28/2. 1930. Oppau, Forschungslab., Abt. 
Pflanzenverss., der I. G. Farbenindustrie A.-G., Ludwigshafen a. Rh.) K o b e l .

[russ.] B. A. R ubin und  R. W. Feliksów, Z ur F rage  der B ildung u n d  M igration  de r K ohlen- 
hydra to  im  Zuckerrolir. M oskau: Technischer S taatsv e rlag  1930. (14 S.)

E. V. Mc Collum, O. S. Rask und J. Ernestine Becker, Zeigen die von Kahlen
berg wid Closs veróffentlichten Speklrogramme die Gegenwart von Aluminium in tierischem 
Materiał an t  Nach Ansicht der Vff. fehlt bei den Spektrogrammen von K a h l e n 
b e r g  u. C l o s s  (vgl. C. 1929- II- 2059) der Vergleieh mit den in gleicher Weise auf- 
genommenen u. photographierton Al-Spektralstroifen. Nur ein Vergleich dieser 
Stroifen mit denen des zu untersuehenden Materials garantiert, daB man Al- u. Ca- 
Linien nicht verwecliselt. — In den veróffentlichten Spektrogrammen sind jedenfalls 
sicher beweisende Linien nicht zu sehen gewesen. (Journ. biol. Chemistry 85. 779 
bis 781. Febr. 1930. Baltimore, Johns Hopkins Univ., School of Hygiene and Public 
Health, Dept. of chem. Hyg.) F. M u l l e r .

Louis Kahlenberg und John O. Closs, Das Vorliandensein von Aluminium  
in tierischem und pflanzlichem Materiał. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. betonen, daB die 
Spektrallinien, auf die es ankommt: 3961,5 u. 3944,0 A, mit Sicherheit nachgewiesen 
sind. Eine Yerwechslung mit den Ca-Linien ist nicht moglich. Es wurden auch andere

C-Radikale dieso entlialten, desto kleinere Mengen sind nótig, um eino Anhiii

direkter Beweis fiir die Giftigkeit kleiner Nitritmengen konnte durch Verss. erbracht
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Al-Linien gefunden, dic denen der Ca-Linien durchaus niclit benaclibart sind. (Journ. 
biol. Chemistry 85. 783—84. Febr. 1930. New York, Rockefeller Inst. f. Med. Res., 
Labor.) F. M u l l e r .

Skunzoo Okamura und Teiji Okamura, Uber die GaUensaure der Kaninchen- 
galle. Die Gallensauren des Kaninehens bestehen hauptśachlich aus Desoxycholsauro 
neben wenig Ch.olsa.ure. Aus ca. 500 ccm Galie wurden 31 g eines Gemisches von Gallen
sauren abgeschieden u. daraus 18 g reine Desoxycholsiiurc abgetrennt. Zur Isolierung 
wurden die Gallen durch Zugabe von 1 Vol. A. von den Mucinen befreit, der A. abdest., 
mit KOH gekocht u. das Gemisch der Gallensauren abgeschieden. Die Isolierung der 
Sauren erfolgte uber die Ba-Salze. In  Fistelgalle konnte die Desoxycholsaure nicht 
nachgewiesen werden, dagegen eine Cholsiiure. (Ztsehr. physiol. Chem. 188. 11—16. 
10/3. 1930. Okayama. Univ.) ” G u g g e n h e im .

A. Bruce Macallum und R. C. Bradley, Pferde- wid Huhnerliamoglobin. B ei 
der spektrograph. Unters. des Hamoglobins von Pferden u. Hiihnern zeigte sich, daB 
die in der Lsg. auftrotende Absorptionsbande mit dem Kopf bei 4100 A fur Oxy- 
hamoglobin n. 4300 A fiir Hiimoglobin in gewaschenen Suspensionen hamoglobin- 
u. oxyhamoglobinhaltiger Kórperchen in entsprechenden Konzz. fehlte. Ebenso war 
in gewaschenen Zellsuspensionen die bei 2500 A beginnende Absorption im Falle des 
Pferdehamoglobins nicht vorhanden, wahrend die spezif. Banden im sichtbaren Spektrum 
auch in den gewaschenen Zellsuspensionen an ihrer gewóhnlichcn Stelle beobachtet 
wurden. Es scheint hier die Móglichkeit TOrzuliegen, daB das Hiimoglobin in der 
Zelle mit einem Bestandteil des Kórperchens verbunden ist. (Naturę 125. 494. 29/3. 
1930. London [Canada], Univ. of Western Ontario, Med. School.) B e h r l e .

K. K. Chen und H. Jensen, Die krystaUinisclicn Bestandteile von CWan su, dem 
getrocbieten Gift der chinesischen Króle. Das von den Speicheldriisen der chines. Króte 
ausgcschiedene Gift wird in der chines. Medizin seit Hunderten von Jahren bei lokalen 
Entziindungen, so bei Haut- u. Schleimhautkrankheiten benutzt. In  einer groBeren 
Menge des Sekrets wurde gefunden: Cholesterin mit einem sehr geringen Geh. an Ergo- 
slerin, Bufagin, das A b e l  schon aus den Hautdriiscn der Krote isoliert hat. Es ist 
ein Herzgift sowohl beim Frosch wie bei der Katze. Ferner findet sich ein N-haltiger 
Stoff mit F. 200°, der verscbiedene Farbrkk. gibt u. giftiger ist ais Bufagin. Er erzeugt 
Extrasystolen, Rhythmusstorungen u. schlieBlich Herzstillstand. SchlieBlich wurde 
krystallisiertes Epinephrin nachgewiesen. A b e l  hatte es auch schon im Krótensekret 
gefunden, aber nicht krystallisiert isoliert. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 378—80. 
Febr. 1930. Johns Hopkins Univ., Lab. of Pharmacol.) F. M u l l e r .

L. Gózony und F. Hoffenreich, Uber das Phrynolysin. Phrynolysin ist der 
Hautdrusensaft der Feuerkróte, Bombinator igneus. Boi Reizung mit CS2 tr itt  inten- 
sive Sekretion ein. Phrynolysin hat agglutinierende u. hamolyt. Fahigkeiten. Die 
hamolyt. Fahigkeit ist schwer zu konserrieren, sie wird durch A., CHC13 u. A. stark 
verringert. — Das Gift wirkt zu verschiedener Zeit verschieden stark, ebenfalls wirkt 
es auf verschiedene Tierarten Terschieden. — Saure Rk. wirkt hemmend, alkal. Rk. 
fordernd auf die Lyse; bei Phosphatpuffergemisch wurde sie bei ph =  7,4 zuerst be- 
meAt. — Phrynolysin enthalt Lipase, die auf Monobutyfin u. auf Lecithin einwirkte. 
Desgleichen ist diastat. Ferment enthalten; proteolyt. Ferment lieB sich nicht nacli- 
weisen. — Auf Lcukozyten, Leberzellen u. auf Spermien wirkt Phrynolysin agglu- 
tinierend. — Alle Verss., das Toxin rein herzustellen, scheiterten an der groBen Labilitat 
des Phrynolysins. Nur folgende Bestandteile waren nachweisbar: es enthalt EiweiB, 
die FLURYsche Jodrk. ist positiv (mit Lugol rote Verfarbung). Gallensauren lieBen 
sich nicht nachweisen. Ninhydrinrk. ist stark positiv, auch in Verdiłnnung, bei der EiweiB 
nicht mehr nachweisbar ist (mit Sulfosalicylsaure). (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 
115. 377—83. 3/2. 1930. Budapest, kgl. ungar. Peter-Pazmany-Univ., Bakteriolog. 
Inst.) E n g e l .

F. Schaaf, Uber den Schicefelgehalt der melanotischen Pigmente. (Vgl. C. 1929. 
II. 1551.) Aus Pferdehaar u. aus den Lebermetastasen eines Melanocarcinoms der Haut 
wurden Pigmentpraparate hergestellt; bei Pferdehaar: Hydrolyse mit 25% H 2S04, 
Lsg. in 0,2-n. NaOH, Fallung mit l °/0 HC1; bei Leber: Auflósung des Lebergewebes 
mit 33°/o NaOH, Abstumpfen der Aufschwemmung der Pigmentknollen in W. mit HC1, 
Fallung mit 2-n. CH3COOH. Reinigung durch A.-Extraktion, z. T. unter Einleiten 
yon Hd-Gas. Durch diese Behandlung wird ein S-haltiger Kórper entfemt, der sich 
aus dem A.-HCl-Gemisch durch Yerdiinnen m it W. ausfallen laBt. Der S-Geh. des 
Melanins wird durch diese Behandlung stark herabgemindert, doeh enthalt auch das
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am meisten gereinigte Prod. 0,2% S. Vf. ist der Ansicht, daB auch dieser S nicht dem 
Melaninkomplex angehórt, sondern beigemengten Stoffen. (Biochem. Ztsehr. 209. 
79—82. 1929. Zurich, Dermatol. Univ. Klinik.) M e i e r .

E6. T ierphysiologie.
C. Max Anderson, Weitere Beóbachlungen uber die Verhutung des Scliocks mit 

Insulinglucose. Vf. stellt die Ansichten uber das Zustandekommen u. die Ursaehen 
des Operationsschocks zusammen. Er ist der Auffassung, daB neben den Prodd. der 
Wunde ( =  Histamin), die ais Hauptursache des Schoeks anzusehen sind, noch ver- 
sehiedeno andere Stórungen beteiligt sind. Die Blutzirkulation liegt danieder, es 
besteht auch Acidose, Ketonurie, Erhohung des Blutzuckers, Herabsetzung der 
Oxydation, niedriger Geh. des Blutes an Insulin. Wenn auch die Bedeutung des 
Insulina u. der Stoffwechselstórungen fiir die Schockentstehung nicht absolut sicher- 
gestellt sind, so kann man mit praparativer Zufuhr von Glucose u. Insulin die Stórungen 
durch die Operation u. die Entstehung des Schoeks weitgehend hintenanlialten. (Current 
Bes. Anesthesia Analgesia 7. 3'46—53. 1928. Hermosa Beach. Cal. Hermosa Redondo 
Hospital.) M e i e r .

Carlos Vidal, Der Gelialt an Fibrinogen, Albumin und Globulin im Plasma des 
tuberkulósen Meersclmeinchens. Im Blutplasma des tuberkulós gemachten Meer- 
schweinchens ist der (Juotient Albumin/Globulin in den ersten Stadien der Infektion 
gegenuber der Norm hcrabgesetzt; die Senkung dieses Quotienten nimmt bis zum 
dritten Monate nach der Infektion zu, im Endstadium steigt der Quotient wieder an.
— Der GesamteiweiBwert sowie der Fibrinogengeh. ist im Anfang yermindert, steigt 
im letzten Stadium an. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 347—49. 7/2. 1930. Lissabon, 
Inst. Rocha Cabral.) H. W o l f f .

P. Rona und W. Fabisch, Unlersuchungen uber den Blutzueker. Untersuchungen 
uber den sogenannlen Eiweiflzucker im Blute. Die im n. menschlichen Blute mit der 
Reduktionsmethode nach H a g e d o r n - J e n s e n  bestimmte Glucose u. die mit der 
Colimethode gasvolumetr. bestimmte geben iibeieinstimmende Werte. Die Tatsache, 
daB die mit einer Reduktionsmethode u. mit einer biolog. Methode gewonnenen Glucose- 
werte ubereinstimmen, spricht dafiir, daB mit beiden Methoden nur Glucose bestimmt 
wird. — Die Verss. geben keinen Anhaltspunkt dafiir, daB bei der Hydrolyse von Blut- 
plasma Glucose entsteht. (Biochem. Ztsehr. 217. 1—33. 7/1. 1930. Berlin, Chem. 
Abt. des Patholog. Inst. Charitó.) K o b e l .

Einar Łundsgaard, Inuriefem beeinflussen Eiweifistoffe und dereń normale Abbau- 
produkle den Zuekergehalt des Blutes ? Die von P o lla ic  (C. 1922. I. 1208) u. N o r b  
(C. 1927. II. 1717) beschriebene Aminosaurehyperglykamie bei Kaninchen laBt sich 
erst durch subeutane Verabfolgung von Dosen von 3 g Aminosaure pro kg herrorrufen. 
Bei oraler Verabfolgung von bis zu 5 g Aminosiiuro pro kg laBt sich keine Hyperglykamie 
erregen. — Die Aminosaurehyperglykamie ist ais Glied einer allgemeinen Intoxikation 
aufzufassen. — Es kann ais ausgeschlossen angesehen werden, daB die tox. (darunter 
die hyperglykiimiebewirkende) Wrkg. der Aminosauren sich bei oraler Verabfolgung 
von Protcinstoffen oder Aminosauren in nicht iibertriebenen Dosen geltend machen 
kann. — Die von N o r d  erhobene Kritik an den LuSKschen Arbeiten uber die Glykoneo- 
genese muB dalier zuriickgewiesen werden. Bei Hunden bewirkt orale Verabfolgung 
maBiger Aminosiiuremengen oder groBer Fleischmengen keine Variation im Blutzucker- 
niveau. Bei gesunden Menschen bewirkt Zufuhr groBer Fleischmengen keine Anderung 
im Reduktionswert des Blutes. (Biochem. Ztsehr. 217. 125—46. 7/1. 1930. Kopenhagen, 
Medizin.-physiolog. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Jeno Szep, Die Wirkung des Pilocarpins auf den Blutzueker. Pilocarpin 
subeutan bewirkt beim Kaninchen von 2500 g in jedem Falle eine Hypoglykamie, 
gelegentlich in Grenzfiillen eine voriibergehende primare Erhohung, dio nach etwa
2 Stdn. in Verminderung abklingt. Starkere Dosen (4 mg) bewirken immer eine 
Steigerung des Blutzuckergeh. Kunstliehe Adrenalinhyperglykamie wird durch Pilo
carpin nicht beeinfluBt. — Per os rufen 1,5 mg Pilocarpin eine Hypoglykamie heryor; 
wenn sie mit der Schlundsonde eingefiihrt werden, beobachtet man eine Blutzucker- 
steigerung, die jedenfalls ais Aufregungshyperglykamie gedeutet werden muB. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 144. 277—82. Sept. 1929. Dcbrecen, Univ.) Z im i ie r m a n n .

Gr. D. Obraszow und M. N. Kallinikow, Uber die BezieJiungen zwisehen Blut
zueker und Blulfett bei Zuckerbelastung. Die Gabe von 3 g Zucker pro kg Kórpergewicht 
bewirkt (beiKindern) eine Anderung des Blutzueker- u. Blutfettgeh., wobei 2 Gruppen
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zu unterscheiden sind. Zur ersten Gruppe gehóren Fiille, bei denen der Erliohung des 
Blutzuckergeh. eine Abnahme des Blutfettgeh. entspricht. Bei der zweiten Gruppe tr itt  
lteine Anderung des Blutfettgeh. nach Zuckerzufuhr ein. AuBerdem besteht eine Ober- 
gangsgruppe mit unklarer Rk. des Blutfettes auf die Zuckerzufuhr. Die Anderungen 
im Blutzucker- u. Fettgeh. naeh Zuekergaben scheinen vom vegetativen Nervensystem 
beeinfluBt zu werden, wobei der normo- u. sympathicoton. Zustand den Obergang von 
Zucker in Fett begiinstigt, die Vagotonie aber den Vorgang hemmt. (Journ. exp. 
Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 12. Nr. 33. 301—05. 1929. Lenin
grad, Biochem. Lab. Inst. f. Kinderfiirsorge.) Sc h o n f e l d .

Victor John Harding und Frederick H. van Nostrand, Schwankungen im 
Blut- und Hamzucker nach Zufuhr von Galaktose. (Vgl. C. 1930. I. 544.) 14 gesunde 
Mensehen nahmen 20, 30 oder 50 g Galaktose zu sieh. Danach fand man immer eine 
kleine Menge davon unveriindert im Harn wieder. Die gesamte ausgeschiedene 
Galaktosemenge ist individuell yerschieden. — Wenn nach 50 g Galaktoseeinnahmc 
nur wenig im Harn ausgeschieden wird, so andert sich der Blutzuckerwert wenig, 
wenn mehr im Harn erscheint, so ist auch der nichtgarbare Zuckeranteil des Blutes 
yermehrt. Wemi viel im Harn erscheint, so ist der Traubenzucker im Blut deutlich 
vermehrt. (Journ. biol. Chemistry 85. 765—78. Febr. 1930. Toronto, Univ., Dept. 
of Pathol. Chem.) F. M u l l e r .

Fritz Gebhardt, Uber Phascolan. Phaseolan (Pliaseolanum fluidum T o s s e) 
verursachte bei peroraler Verabfolgung (1—2 ccm) Blutzuekersenkung von 20—40 mg-°/0 
bei 10 yon 17 Kaninchen. Bei Diabetikern war Phaseolan auf Blutzucker u. Zucker- 
ausseheidung im Harn ohne EinfluB. (Ztschr. ges. exp. Medizin 70. 397—402. 15/3. 
1930. Leipzig, Med. Univ., Poliklin.) W a d e h n .

Janos bzelóczey und Im re Sarkany, Uber die Wirkung des Coffeins auf die 
Eiweiflfraktionen des Blutes. Bei Kaninchen zeigen die EiweiBfraktionen des Blutes 
naeh Coffein— u. Coffein +  W.-Gabe eine zweiphasige Anderung. In  der eisten Phase 
vermindert sich dei Albumin-Globulinąuotient; in der zweiten steigt er an. Bei Coffein- 
gabe allein dauert die erste Phase i—l,5Stdn., bei den Coffein +  W.-Verss. ist sie 
auf 3—3,5 Stdn. verliingert. (Bioehem. Ztschr. 217. 218—26. 7/1. 1930. Budapest, 
Pharmakolog. Inst. d. kgl. ungar. Pazmany Pćter Univ.) K o b e l .

M. von Falkenhausen, Żur Biochemie der Blutgerinnung. Uber die Affinitat 
hamolytischer Systeme zum Komplement des stromenden Blutes. (Vgl. auch C. 1929.
II. 1315.) Der „Verbrauch“ des Komplements im stromenden Blute des Meer- 
schweinchens durch Injektion eines hamolyt. Systems, die zur temporaren Ungerinn- 
barkeit des Blutes fuhrt, gelingt nur bei Verwendung eines hohen Sensibilisierungsgrades. 
Nur zu stark sensibilisierten Hammelerythrocyten hat das Prothrombin eine starkere 
Affinitat ais zu dem maskierenden Antiprothrombin. Schwach sensibilisierte Hammel
erythrocyten bewirken nach intrayaskularer Injektion lceine nennenswerte Yeranderung 
von Gerinnungszeit u. Komplementtiter; darin liegt ein weiterer Beweis fur das Fehlen 
freien Komplements im stromenden Blut. Zwischen beiden Extremen kommen unklare 
Verhiiltnisse zur Beobachtung, die durch tlberschneiden der 3 yorhandenen Affinitats- 
móglichkeiten des Prothrombins (Komplementmittelstiicks) zu Antiprothrombin, 
Thrombokinase u. sensibilisierten Blutkórperchen zu erklaren sind. (Biochem. Ztsch.
218. 453—58. 28/2. 1930. Breslau, Medizin. Poliklinik u. Inst. f. Pharmakologie u. 
cxperimentelle Therapie d. Univ.) K o b e l .

A. W. Kossiakowa, Die Verteilung der Harnsaure zmschen Plasma und Erytliro- 
cyten. Eine Mischung von 2 ccm wss. Lackmuslsg. (1: 200) +  2 ccm wss. Methylen- 
blaulsg. (1 :10 000) +  6 bis 8 ccm dest. W. besitzt genau dieselbe Farbę wie eine 1 mg- 
%ig. Lsg. von Harnsaure, die nach B e n e d t k t  behandelt worden ist u. stellt eine recht 
bestandige Standardlsg. fur die Harnsaurebest. nach B e n e d iK T  dar. — Die Harn
saure ist im Blute ungleichmaBig verteilt. Ihr Geh. im Plasma ist immer groBer ais 
in den Erythrocyt-en. Diese ungleichmaBige Verteilung bleibt bei verschiedenen Diaten 
bestehen. — Der Geh. an Harnsaure — oder an Stoffen, die mit dem Reagens von 
B e n e d i k t  eine blaue Farbung geben — sinkt in den Blutkórperchen beim Aufbewahren. 
Im  Plasma Yeriindert er sich viel weniger. (Biochem. Ztschr. 217. 212—15. 7/1. 1930. 
Leningrad, Biochem. Lab. des Inst. zum Schutze der Gesundheit der Kinder u. Jugend- 
lichen. K o b e l .

W. A. Messing, Uber die Verteilung der Aminosauren zwischen Plasma und 
Erythrocyten. Die Verteilung des Amino-N zwischen Plasma u. Erythrocyten des Hunde- 
blutes ist von der Art der angewandten Aminosaure unabhangig. Isoton. Lsgg. von
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Glykokoll, Leucin, Alanin u. Asparagin, in vitro dem Blut zugesetzt, werden von den 
Erythrocyten bei hoher Amino-N-Konz. des umgebonden Mediums adsorbiert. Bei 
einem Aminosauregeh. des Mediums, der dem pbysiol. entspricht, hal ten die Erythro
cyten eine Amino-N-Konz. zuriick, die sie im Organismus innehaben. Der Beginn der 
Erhohung der NH2-N-Konz. in don Erythrocyten hangt nicht so sehr von der Art 
der zugesetzten Aminosaure, ais von den Eigg. der Erythrocyten selbst ab, yielleicht, 
vom Grade der Siittigung der Erythrocyten mit Aminosiiuren vor Versuchsbeginn. 
Die Kurve, die dio Bindung von Aminosauren durch Erythrocyten wiedergibt, hat 
nur teilweise den Charakter einer Adsorptionskurve. (Journ. oxp. Biologio Med. [russ.: 
Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 12. Nr. 33. 393—400. 1929. Moskau, Biochem. Inst. 
A. N. B a c h .)  S c h o n f e l d .

Merkel H. Jacobs, Die kompleze Natur der Wirkungen der Temperatur auf die 
Geschwindigkeit gewisser biologischer Prozesse. Am Beispiel der Gescliwindigkeit der 
Hamolyse von Erythrocyten in W. wird gezoigt, daB sich lcicht dem primaren Effekt 
der Temp. auf die Geschwindigkeit eines Vorganges ein sekundarer Effekt, der durch 
eine Veranderung in der Lago des Gleichgewielits heryorgerufen wird, iiberlagert. 
Erst nach Beachtung dieser Felilerąuelle konnto Vf. gemeinsam mit Mary Morrison 
fiir den Temp.-Koeffizienten Q10 (0—40°) der Hamolysegeschwindigkeit in W., verd. 
NaCl- u. verd. Rohrzuckerlsgg. gut ubereinstimmende Werte (sehr nahe 1,3) erhalten. 
Dieser Wcrt erniedrigt sich etwas bei Beriicksichtigung des Einflusses der Temp. auf 
den osmot. Druck selbst, liegt aber in jedem Fali innerhalb des furDiffusionsprozesse typ. 
Bereichs. (Amer. Naturalist 62. 289—97. 1928. Univ. of Pennsylvania.) K ru g er .

S. Gullotta, Untersuchungen uber den Harn von Amentia- und Dementia-praecoz- 
Kranken. Cyclische Kompleze (Beitrag zum Studium der Aromaturie). Aus dem hydro- 
lysierten Harn von Amentiakranken konnte durch Extraktion mit Ather p-Cumar- 
siiure (p-Oxyphenylacrylsaure) isoliert werden. (Biochem. Ztschr. 218. 472—80. 
28/2. 1930. Catania, Klinik fiir Norven- u. Geisteskrankhoitend.kgl.Univ.) K o b e l .

Tsutomu Akutsu, Untersuchungen uber die AUiuminurie bei experimenteller 
Nephritis und ihre Beeinflussung durch Purinderwate. An der japan. Króte werden 
Nephritis heryorrufende Gifte, HgCl2, Uran, K„Cr20 7, As20 3 nur durch die Glomeruli 
ausgeschieden. Eiweifl wird in den friihen Stadien der Nephritis durch die Glomeruli, 
spater auch durch die Tubuli ausgeschieden, es wird sowohl EigenserumeiweiB u. 
NiereneiweiB ausgeschieden. Coffein u. Theobromin werden in der Niere durch Glo
meruli u. Tubuli ausgeschieden, Benzoesiiure u. Salicylsiiure nur durch die Glomeruli. 
Am n. Tier ruft Coffein keino EiweiBausscheidung, auch bei Injektion von fremdem 
Serum hervor, wahrend Diuretin dies tut. Bei dor Urannephritis am Kaninchen hat 
Coffein keinen ungunstigen EinfluB auf den Verlauf der Krankheit. Theobromin u. 
Salicylsaure rufen leicht Anurie u. Tod herror. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 390 
bis 392 Okt 1929. Tokyo, Imp. Univ., Dep. of Pharmakol.) M e i e r .

Kate Madders und Robert Alexander Mc Cance, Die Wirkung der Pentosen 
auf die Harnsaureausscheidung. Die von T h o m a s  u . Mitarbeitern (C. 1927. II. 2689) 
beobachtete Erhohung der Harnsdureausscheidung nach Eingabe von Pentosen konnte 
von Vff. nicht bestatigt werden. Es gelangten zur Anwendung Xylose, Arabinose u. 
Phamnose. Die Zucker wurden in Portioncn von je 5 g in 100 cem W. per os beim 
Menschen gegoben. Die Ausscheidung der Zucker ist in 6 Stdn. beendet. (Biochemical 
Journ. 23. 1175—77. 1929. London, Kings College Hospital.) O h l e .

Edwin C. Wise und Frederick W, Heyl, Eine chemische Untersuchung des 
Urins unter der Wirkung der liombinaticm von Ammonchlorid und Methemamin. Boi 
einer Gabe von taglich fiinfmal 0,97 g NH4Cl wird der Urin zunehmend saurer, um am 
zweiten Tage ein pn von ca. 5,5 zu erreichen. Bei gleichzeitiger Zufuhr von Methen- 
amin tr itt  im Harn Formaldehyd abhangig von der Dosis des Methenamins (2,43 bis 
ca. 7,3 g pro Tag), starker abhangig von der Aciditat, die die Hydrolysegeschwindigkeit 
im wesentlichen bestimmt, auf. Die Konz. an Formaldehyd im Harn ist nachts am 
gróBten, ca. 1:15 000. (Arch. intemal Med. 44. 252—62. Aug. 1929. Kalamasoo, 
Mich., The Upjohn Comp. Res. Labor.) M e i e r .

Erik M. P. Widmark, Zur Frage nach dem t)bergang des Alkohols in den Harn 
durch Diffysion. Vf. bestatigt die Feststellung H e i l n e r s  (C. 1924. n . 2860), daB 
der Harn von Peraonen, die keinen A. genossen haben, bei der Best. des A.-Geh. mit 
der Bichromatmethode (C. 1923. II. 9S7) oft positive Werte ergibt. Diese Werte be- 
ruhen aber nicht auf der Ggw. von A. Eine „endogene Alkohol urie“ gibt es nicht. 
Die erhóhten Werte werden durch eine im Harn vorkommende fluchtige, reduzierende
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Substanz verursaeht. Wird der Harn angesauert, steigen die Werte, wird er mit Alkalien 
versetzt, werden sie vermindert u. sinken auf die GróBenordnung des n. A.-Geh. des 
Blutes. — Eine Kritik an der vom Vf. nachgewiesenen Erscheinung, dali der A. nur 
durch Diffusion in den Harn iibergeht (C. 1915. II. 749) ist auf solch fehlerhafte Bestst. 
an saurem Harn zuriickzufuhren u. dalier unberechtigt. Die Annahme einer Sekretion 
von A. durch die Nieren hat keine Stiitze. (Biochem. Ztschr. 218. 445—52. 28/2. 1930. 
Lund, Medizin.-chem. Inst.) K o b e l .

Giovanni Margreth, Uber das Verhalten der Milchsaure des Liąuors unter nor- 
malm und pathologischen Bedingungen. Unter n. Bedingungen enthalt der Liąuor mehr 
Milchs&ure ais das Blut (16—18 gegen 10—14 mg-%) dagegen weniger Zucker (70 gegen 
100 mg-°/0). Vf. fafit die Milchsaure ais Prod. glykolyt. Vorgange auf u. schlieBt, daB 
im Liąuor starkere Glykolyse stattfindet ais im Blut. Dieser SchluB wird bestatigt 
durch die Feststellung, daB bei verschiedenen Erkrankungen, z. B. Meningitis tuber- 
culosis, der Geh. des Liąuors an Milchsaure stark steigt, wahrend gleichzeitig sein 
Zuckergch. sinkt. Die Glykotyse diirfte hauptsachlich durch die Leukocyten bewirkt 
werden, doch wirken wahrscheinlich auch Bakterien, z. B. Pneumokokken in dem- 
selben Sinne. (Folia clinica ehimica et microscopica 3. 3—11. 1929. Sep.) H e r t e r .

Viktor Borissowski und Nikolaus Wwedenski, Oberfldchenaktivitat des mensch- 
liclien Speichels. Die Temperaturkurve der Oberflachenspannung des durch einen 
Nahrstofferreger (trockenes Gebiick) u. durch einen Siiureerreger (0,l%ig- SCI) er- 
haltenen menschlichen Speichels wurde bestimmt. Die Kurven unterschciden sich 
ihrer Form nach voneinander. Der saure Speichel zeigt eine fiir inaktive Lsgg. eharakte- 
rist. Temperaturkurye der Oberflachenspannung, wahrend der Nahrstoffspeichel eine 
fur grenzflachenaktive Lsgg. charakterist. Kurve nach R e h b i n d e r  aufweist. Die 
Oberflachenspannung des menschlichen Speichels karm in gewissen Fallen u. bei vei- 
schiedenen Personen in relativ bedeutenden Grenzen schwanken. Sie bewahrt jedoch 
den Typus der Temperaturkurve (o — t) in Abhangigkeit von den Bedingungen der 
Speichelabsonderung (Nahrstoff- oder Schutzrk.). (Biochem. Ztschr. 219. 79—86. 
7/3. 1930. Moskau, Lab. f. exper. Biol. SwERDLOV-Univ. u. Physiol. Lab. d. K r u p s k y -  
Akad.) W e i d e n i i a g e n .

Jun Kaieda, Embryocliemisclie Unłersuchungen mittels der Injektionsmethode.
II. Uber die Harnsioffbildung im Organismus der Huhnerembryos. (I. vgl. C. 1929. II.
2906.) Injektion von Aminosauren: Glykokoll, Alanin, Leucin, Phenylalanin, Tyrosin, 
Asparaginsaure, Glutaminsaure, Cystein, Taurin, Arginin, Łysin, Histidin, Tryptophan, 
Serin bewirkte mit Ausnahme des Cysteins u. Serins im bebriiteten Hiihnerei eine ver- 
mehrte Bldg. von Hamstoff, die sich von der Art der Aminosiiure ziemlich unabhangig 
erwies. (NH4)2C03 war ohne EinfluB auf die Harnstoffbldg., H 2N-COOH bewirkte 
dagegen eine deutliche Steigerung. (Ztschr. physiol. Chem. 187. 207—09. 17/2. 1930. 
Nagasaki, Physiol.-chem. Inst.) GUGGENHEIM.

Kenzo Kusui, Embryochemisclie Unłersuchungen mittels der Injektionsmethode.
III. Uber das Verhalten des Cholesterins im, bebriiteten Hiihnerei bei Adrenalin- und
Ephedrininjektion. (II. vgl. vorst. Ref.) 0,1 ccm l°/oo'g- Adrenalin oder 0,1 ccm 4%ig. 
Ephedrinlsg. werden am 1. bzw. 9. Tage in das spitze Ende des bebriiteten Hiihnereies 
eingespritzt u. nach verschieden lang fortgesetzter Bebrutung das in den entwickelten 
Eiem Yorhandene u. gebundene Cholcsterin nach der friiher (C. 1929. II. 60) angegebenen 
Methode bestimmt. Die Sehwankungen im Cholesterin-, Cholesterinester- u. Gesamt- 
cholesteringeh. u. die Differenzen zu den n. Werten sind im Original tabellar. zusammen- 
gestellt. (Ztschr. physiol. Chem. 187. 210—13. 17/2. 1930. Nagasaki, Physiol.-chem. 
Inst.) " G u g g e n h e im .

Bounhiol, Uber die Atmung bei Sauerstoffuberflup. Die Verss. ATOrden in einem 
Atmungsraum durchgefiilirt, der durch einen dauernden O-Strom auf 80 bzw. 85 u. 
90% reinen Sauerstoff gebracht werden konnte. Die Tiere gehen schon bei 80% O in 
wenigen Tagen ein. Die Atmung kommt zum Stillstand, weil der Sauerstoff nicht fisiert 
werden kann. Es tr itt  Vergiftung ein durch die sich infolge der intensiven Verbrennung 
bildenden Prodd., die nicht genugend schnell eliminiert werden kónnen. Bei einem 
Sauerstoffgeh. der Atmungsluft von 40—50% ist die Aufrechterhaltung der Ver- 
brenmmgsvorgange noch móglich. Fiir die Behandlung asphyx. Zustande empfiehlt 
sich demnaeh ein Gasgemisch, dessen O-Geh. 40—50% nicht ubersteigt. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 188. 1340—42. 22/5. 1929.) W e i d e n h a g e n .

A. Lacąuet, Beitrag zur Untersuchung des Gasaustausclies durch die Aheolar- 
dberflache. Die Geschwindigkeit der Sattigung des Blutes mit 0 2 u. CHCI3 wird in
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vitro mit einem App., in dcm das Blut unter dauernder Bewegung m it der Atmo- 
sphare zusammengebracht wird, u. in vivo am Kaninchen bestimmt. Die Gesohwindig- 
keit der Sattigung fiir die beiden Gase ist stark verscliieden, doch bestehen sowohl 
in vitro wie in vivo die gleichcn Differenzen. Bei Beriicksichtigung der Blutmenge, 
die in der Zeiteinheit die Lungen durchflieBt, wird die Sattigung des Blutes mit den 
genannten Gasen, durch die Annahme einer physikal. Diffusion ohne akt. Tiitigkeit 
der Lungenalveolen yollkommen erklart. (Arch. Int. Physiol. 31 . 215—63. 5/11.
1929. Loewen, Physiolog. Inst. d. Univ.) M e i e r .

G. Mansfeld und Z. Horn, Uber die sogenannte spezifisch-dynamische Wirkung 
der Nahrungsstoffe. (Vgl. auch C. 1 9 2 8 .1. 2957.) Die Wrkg. des Zusatzes verschiedener 
Nahrungsstoffe auf den Sauerstoffyerbrauch von Mausetyphusbazillen wird gemessen. 
Die Bakterien werden in FL E lSC H scher Lsg. aufgeschwemmt u. ihr 0 2-Verbraueh 
ermittelt. Durch Zusatz von 0,02°/Oo bis 0,5°/oo Dextrose steigt der 0 2-Verbrauch 
auf das 10-fache an. Is t die Wrkg. abgeklungen, so tr itt  auf Zusatz einer geeigneten 
Menge erneute Erhóhung ein. In  gleicher Weise wirkt Zusatz von Pepton. Stoffe, 
die von den Bakterien nicht yerbrannt werden, haben keine derartige Wrkg., z. B. 
Saecharose, Glykokoll. Eine Vermehrung der Bakterien in der Versuchszeit wird 
experimentell ausgeschlossen. (Biochem. Ztschr. 2 0 9 . 34—53. 1929. Pćcs, Pharmakol. 
Inst. d. Univ.) M e i e r .

Josef Z. Schneider, Eine neue Grundlage zur Bestimmung des Nahrungswerłes 
von Calcium und Phosphat in den Lebensmitteln. Vf. sucht nachzuweisen, daB, falls 
ein gesunder menschlicher Kórper Ca u. P in jenem Verhaltnis, in welchem er diese 
Elemente im eigenen Vorratsraum, d. i. im Skelett, ablagert (P: Ca =  etwa 0,444), u. 
in solchen Mengen, die taglich etwa 1—1,33 g Ca entsprechen, in einem Bestandteil der 
Nahrung yerabreicht erhalt, zur Befriedigung aller Bediirfnisse des Kórpers nach Ca 
u. P  weder Vitamin D, noch ein besonderes Bestrahlen notig sind. Entspricht die 
Zufuhr an Ca u. P  nicht obigen Bedingungen, so entstehen Gesundheitsstdrungen. Das 
Verhaltnis P :C a  betragt z. B. bei Melone, Citrone 0,273, Citronensaft 0,417, Mutter- 
milcli 0,441, Kuhmilch 0,775, Mohrriibe 0,821, Kopfsalat 0,977, Spinat 1,01, Spargel
1,56, Apfeln 1,71, Eiern 2,68, Weizenbrot 3,44, Eidotter 3,82, Schokolade 4,95, Eleisch 
(Durchschnitt) 18,58, Huhnerfleisch 23,64. Weitere Angaben in einer Tabelle. (Volks- 
emahrung 5. 86—89. 20/3. 1930. Prag, Bóhm. Techn. Hochsch.) Groszfeld.

Egon Triimpener, Zwei Kalhmangelkrankheiten : Knochenweiche und Knochen- 
brilchigkeit. Ursachen: Kalkarmut des Futters, Kalkverarmung des Blutes durch 
saures Futter, da das Blut zur Aufrechterhaltung seines Kalkspiegels Knoehen u. 
Zahnen Kalk entzieht, Kalkyerlust durch die Milch. Folgen: Rachitisahnliche Er- 
weichung u. Verbiegung der Knocben wachsender Tiere, Tod der Tiere. Hcilung u. 
Yorbeugimg: Beigabe yon Futterkalk, 1/3 Ca-Phosphat, 2/3 Ca-Carbonat sehr fcin ge- 
mahlen zum Futter, nach S c h e u n e r t  noch besser gemahlener natiirlicher Kalkstein. 
Bodendiingung mit Kalk. (Tonind.-Ztg. 54. 143—44. 30/1. 1930.) F i s c h l e r .

E. C. van Leersum, Yitamine undNahrungsmiłtel. Zusammenhangende Literatur- 
besprechung, wonach in n. Zeiten — abgesehen von einigen Ausnahmen — bei der 
Volksernahrung ein Vitaminmangel nicht zu befiirchten ist. Naturliche Vitaminquellen 
konnen mit kimstlichen Vitaminpriiparaten erfolgreich konkurrieren. Bei Abwechslung 
in der Kost tr itt  so leicht kein Vitaminmangel ein. (Chem. Weekbl. 2 7 . 122—29. 
1/3. 1930. Amsterdam, Nederl. Inst. v. Volksvoeding.) G r o s z f e l d .

E. J. Quinn und D. H. Cook, Der Vitamin A-Oelw.lt von weifler und gelber Yautia 
und Banane mit weiterem Beweis fur eine mógliche Bezieliung zwischen der Farbę eines 
naturlichen Nalirungsmittels und. seinem Beichtum an Vitamin A. Yautiaarten (Xantko- 
soma caracu u. sagittaefolium) sind fiir Nahrungszwecke gebrauchliche Wurzelfruchte 
in Portorico. Der Geh. an Vitamin A ist in der gelben Art wesentlich hóher ais in der 
weiBen, die in ihrem Geh. etwa dem Kolii gleicht. Die Banane enthalt noch mehr 
Vitamin A ais die gelbe Yautia. (Amer. Journ. tropical Med. 8 . 503—06. 1928. Univ. 
of Portorico, School of Tropie Med. Dep. of Chem. Sep.) M e i e r .

Sigfred M. Hauge, Eine Untersuchung iiber Vererbung des Vorkommzns von 
Fitamin A bei Mais. II. Vilamin A in hybridischem rotem Mais. (I. ygl. C. 1 9 2 9 . I. 
2434.) Mit Riicksicht auf die anderweitig erzielten Erfolge mit Kreuzungen u. die 
friiher (1. c.) vom Vf. gemachte Beobachtung, daB Vitamin A nur in Maiskómern ge- 
wisser Sorten mit rotem Endosperm anwesend war, wurden Unterss. ausgefiihrt zur 
Erkennung des Einflusses der Farbę des Pericarps, insbesondere durch Vererbungs- 
studien an Maisarten mit rotem Pericarp. Fiir den biolog. Yers. wurden Rat',en be-
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nutzt. Es zeigte sich, daB die Ggw. von Vitamin A abhangig war von der Farbę des 
Endosperms. Der A-Faktor war vorhanden boi gelbem Endosperm u. fehlte bei weiBem, 
auch bei Kórnern yerschiedenen Endosperms der gleiehen Ahre. Das Pericarp scheint 
bzgl. des A-Geh. nicht von Bedeutung zu sein. (Journ. biol. Chemistry 86 . 161—65. 
Marz 1930. Lafayette, Agrie. Exp. Stat., Purdue Uniy.) S c h w a ib o l d .

Sigfred M. Hauge und John F. Trost, Eine ZJniersuchung iiber Vererbung des 
Vorkcmimens von Vilamin A  bei Mais. III . Ber Viłamin-A-6ehalt und das gelbe Endo
sperm. (II. vgl. vorst. Ref.) Der biochem. Charakter (VitaminA) scheint yon den 
gewohnlichen Vererbungsfaktoren abhangig zu sein. Diese Gene sind offenbar dic- 
selben, die auch die Bldg. des gclben Endosperms bedingen, so daB dessen Vcnvandt- 
schaft mit dem A-Faktor eine sehr nahe ware, oder Identitat bestunde. Die Methode 
des biolog. Vers. war dieselbe (1. o.). (Journ. biol. Chemistry 86 . 167—72. Marz 1930. 
Lafayette, Agric. Exp. Stat., Purdue Univ.) S c h w a i b o l d .

H. C. Sherman und M. P. Burtis, Falctoren, welche die Genauigkeit der quanti- 
taliren Beslimmung von Vitamin A beeinflussen. (Ygl. C. 1925. II. 2000.) Bericht iiber 
Vcrss. der Vitamin A-Best. nach der Ratten-Waclistumsmethode. (Journ. biol. Che
mistry 78 . 671—80. 1928. New York, Columbia Univ.) ScHONFELD.

Agnes Fay Morgan und E. Alta Garrison, tlbcr die Wirkung von Vitamin D 
und der Reaktion der Nahrung auf die Empfindlichkeit gegen Eztrakt der Nebenschilddriise. 
Unter Mitarbeit von Alwina Misch und Augusta Felsher. Vff. weisen auf den 
durch gewisse Beobachtungen wahrscheinlich gemachten tieferen EinfluB der Neben- 
schilddriise auf den Ca-P-Stoffwechsel hin, ferner auf das Fehlen von beweisenden Verss. 
iiber den Zusammenhang yon Vitamin D u. der Sekretion der Nebenschilddriise wegen 
Verwendung von alteren Tieren m it Vorrat an Vitamin D bzw. Unempfindliclikeit gegen 
Mangel an diesem; auch sollen Verss. uber die Wrkg. yon Nebensehilddrusenextrakt 
auf rachit. Tiere fehlen. Die Unterss. befassen sięh daher mit der Yerfolgung des Ca- 
u. P-Stoffwechsels bei jungen Hunden unter bestimmter Fiitterung (weehselnde Ca: P- 
Vcrhaltnisse) u. Kontrolle des Kórpervorrats an D-Faktor. Es wurde yariiert durch 
hohe u. niedrige Ca- u. P-Zufuhr zu Tieren ohne Vitamin D u. mit diesem (Lebertran 
oder Ergosterol), weehselnde Dosen von Nebenschilddriisenextrakt, saure u. alkal. 
Fiitterung. Bei Tieren mit Ca- u. P-Fiitterung, wie 1,18: 1,64 ohne VitaminD, war 
der Extrakt von geringer Wrkg.; raeliit. oder nichtrachit. Tiere reagierten gleich. 
Wurde nach Injektion von Extrakt Vitamin D verabreicht, so zeigten sich starkę Er- 
hohung des Serum-Ca u. des anorgan. P  u. die selinell zum Tod fiihrenden Symptome 
der Uberdosierung, auch bei durch P-Mangel verursaehter Rachitis. Behandlung mit 
Alkalicarbonat unterstutzt diese Wrkg. Die verstarkende Wrkg. von Vitamin D auf die 
tox. Wrkg. des Nebenschiiddrusenextrakts auf Grund der gegenwartigen Theorien 
uber die Nebensehilddriisenfunktion zu erkliiren, scheint nicht moglich. (Journ. biol. 
Chemistry 85. 687—711. Febr. 1930. Berkeley, Lab. Household Science, Univ. 
Calif.) “ S c h w a i b o l d .

Charles E. Bills und Alice M. Wirick, Langdauemde Futterungsversuche mit 
aklivierteni Ergosterin. I. Bisher zur Feststellung der Schadliehkeit bzw. der Schadlich- 
koitsgrenzo des bestrahlten Ergosterins angestellte Verss. waren nach Ausfiihrungen 
der Vff. zu kurzdauernd; auch wurde meist nur auf Gewichtsmengen bezogen, nicht 
Wirksamkeit. Es wurden daher Verss. m it Ratten angestellt, die sich fast iiber die 
ganze Lebenszeit erstreckten. Es wurden jeweils noch vergleichende Ivontrollverss. mit 
inakt. Ergosterin u. dem Losungsm. durchgefiihrt. Aus einer groBen Reihe yon Verss. 
(Kurvenbilder) leiten Vff. ab, daB die 100-fache Minimaldosis keine, dio 1000-fache eben 
merklicli schadliche, die 4000-fache eine stark schadigende, u. die 40 000-fache eine 
stark tox. Wrkg. zeigt. Die Beobachtungen beziehen sich auf das allgemeine Befinden. 
Wachstum, Fortpflanzung u. Widerstandsfahigkeit gegen Infektionen der Atmungs- 
organe. Ratten in utero erhielten wenig, saugende Jungę eine kleine Menge akt. Sub- 
stanz (bei groBen Dosen an das Muttertier) durch dessen Milch. (Journ. biol. Chemistry 
86- 117—28. Marz 1930. Evansville, Ind., Research Lab., JOHNSON u. Comp.) S c h w a ib .

James H. Jones, Milton Rapoport und Horace L. Hodes, tlber die Wirkung 
von beslrahltem Ergosterin bei Hunden nach Entfemung der Schilddriise und der Neben
schilddriise. Einer Reihe von Hunden wurden, beginnend zu yerschiedenen Zeitpunkten, 
yor der Operation u. weiterhin nach dieser weehselnde Mengen yon bestrahltem Ergo
sterin auBer dem Grundfutter eingegeben. Einige Tiere starben wenig spiiter ais die 
Kontrolltiere, andere lebten wesentlich langer, der Rest erholte sich yollstandig (Hyper- 
trophie von Nebenschilddriisenresten ?). Bei den behandelten Tieren waren die Tetanie-
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anfiille meist sehr mild, sie verendeten zum Teil fast ohne solche, trotz des niedrigen 
Kalkspiegc!s. Andererseits komite durch entspreckende Dosen von bestrahltem Ergo- 
sterin starkę Erkókung des durok die Driisenentfernung anormal niedrigen Kalk- 
spiegels erzielt werden, woraus zu scklieCen ist, daB die Vitaminwrkg. nickt oder nickt 
nur iiber die Driise vor sick geht. Die Viscositat des Blutes war wakrend der Ergo- 
sterinhypercalcamie nicht veriindert. (Journ. biol. Chemistry 86 . 267—83. Marz 1930. 
Philadelphia, Dcp. Physiol. Chem., School of Medicino, Univ. Pennsylvania.) S c h w a ib .

A. Schittenhelm und B. Eisler, Uber Bildung von antirachitischem Vilamin 
unter Lichtabschlu/3. Den friiher (vgl. Ć. 1928. I. 2414) mitgeteilten Ergebnissen kann 
hinzugefiigt werden, daB in den Wurzelkeimen von Gerste keine durck Licktenergie 
aktivierbare Vorstufe (Provitamin) des antiracliit. wirksamen Kórpers vorkanden 
ist. Verss., die unter yersckiedenen Bedingungen in bczug auf Lichtintensitat usw. 
angestellt wurden, ergaben, daB die Bestrahlung mit ultraviolettem Licht keine Zunahme 
des antirachit. wirksamen Kórpers der Wurzelkeime bewirkt. Die Keimung der Gerste 
wurde im dunklen Raum durchgefuhrt. Ergosterin konnte in den Keimen nicht gefunden 
werden. Aus der zur Keimung yerwendeten Gerste konnte kein antirackit. wirksamer 
Kórper dargestellt werden; das Yitamin D entsteht also bei der Keimung; fiir die 
Entstehung ist demnach Lichtenergie nicht unbedingt notwendig. (Klin. Wchschr. 7. 
1118—19. 1928. Kiel, Med. Klinik.) S c h o n f e l d .

Valentin Horn, Vitamin D-Prdparale bei der Schweinemast. (Vgl. C. 1930. I. 
2118.) Eine Zulage von Vitamin D bewirkte bei rachit. u. mit chroń. Lungenseuche 
behafteten Mastscliweinen eine bessere Zunahme ais in den Kontrollverss. Die beiden 
verwendeten Priiparate (Hemon, Vigantol) zeigten ungefalir glcicke Wrkg. auf die 
Gewicktszunakme, dio ungefakr 10 Tage nack Anwendung in Ersckeinung trat. Trotz 
angewendeter Maximaldosen wurde eine Rentabilitat erzielt. (Tierernakrung 1. 295 bis 
307. Febr. 1930. GieBen, Uniy.) G r o s z f e l d .

Nina Simmonds, J. Ernestine Becker und E. V. Mc Collum, Uber das Vor- 
koimnen von Vitamin E. Die bisher auf Grund von entspreclienden Verss. angenommene 
Armut oder der yollstandige Mangel an Vitamin E  in Butterfett, Speck u. Lebertran 
scheint nach den mitgeteilten Ergebnissen der Vff. nicht immer zuzutreffen. Bei Ver- 
fiitterung dieser Fette, besonders von Lebertran oder Butterfett zusammen mit Speck, 
ais Quelle fiir Vitamin E wurde gute Fortpflanzungsfahigkeit bei Ratten beobachtet. 
Stark verscliiedene Widerstandsfahigkeit der Versuckstiere gegcniiber E-Mangel er- 
sekwert diese Unterss. — Vff. widerrufen ikre friikere Annahmo (C. 1928. II. 462), 
daB Ol aus Weizenkeimlingen wegen scines E-Gek. gegen Sckadigungen durck ver- 
fiittertcs Eisensulfat sckiitzt. Dic Sckadigung war die Folgo einer beschleunigten 
Zerscórung von VitaminA durck Eisensulfat. (Journ. Nutrit. 1. 39—47. 1928. Balti
more, Biockem. Lab., H o p k i n s  Univ. Sep.) S c h w a i b o l d .

Ruby O. Stern und G-. Marshall Findlay, Uber das Nerrensystem der mit 
Viiamin-By und -B2-freiem Futter emahrten Ralte. Kurze (jbersicht, Besprechung u. 
Zusammenstcllung der dicsbczuglichen Literatur. Verss. der Vff. befassen sich mit 
den Erscheinungen am Nervensystem junger Ratten, welche mit Br  u. B2- bzw. Br  
bzw. B2-freiem Futter ernahrt wurden. Bei letzterem wnjrde nach Auftreten von Haut- 
schaden Fiitterung von Trockenhefe eingeschaltet, um chroń. Verlauf der iibrigen 
Schadigungen zu erzielen. Bei Br  u. B2-Mangel waren nur leichte Veranderungen in 
den Ganglienzellon des Riickenmarks zu sehen, bei Mangel an B, allein waren die Er- 
scheinungcn verhaltnismaBig starker, auck Degenerationserscheinungen an den peri- 
pheren Ncrven, wakrend bei Mangel an B2 Schwellung der Vorderhornzellcn, Vakuolen- 
bldgg. u. a. beobachtet wurden. Die Erscheinungen hatten einen nichtspezif. Charakter. 
Abbildungen von Mikroaufnakmcn. (Journ. Pathology and Bacteriology 32. 63—69.
1929. Sep.) Sc h w a ib o l d .

Margaret Honora Roscoe, Von selbst eintretende Heilung von Ratten, welche 
mit einem von B- und antineuritischem Yitamin freien Futter ernahrt werden. Dio 
mitgeteilten Beobachtungen bilden eine Bestatigung derjenigen von F r i d e r i c i a  
(C. 1927. I. 2443), welcher den Vorgang „Refektion“ (refection) nennt. Dieser 
wurde an gefleckten Ratten (nickt an Albinos) beobachtet, welche mit Br  bzw. B2- 
bzw. Br  u. B2-freiem Futter ernahrt wurden. Die Refcktion mackt sick bemerkbar 
durch Ausbleiben oder Verschwinden der fiir Mangel an Yitamin Bj u. B2 charaktorist. 
Ersckeinungen. Verzekren der eigenen Faeces sekeint notwendig fiir die Fortdauer 
der Refektion, Verfutterung solcker Faeces an andere Tiere lóst Refektion aus (aber 
nicht in jedem Fali). Unyeranderte Starkekómer im Yerdauungstraktus sekeinen tur die
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Refektion notwendig zu sein. Eine endgiiltige Klarung wird nicht gegeben. (Journ. 
Hygiene 2 7 . 103—07.1927. Dep. Experiment. Pathology, L i s t e r  Inst. Sep.) S c h w a ib .

Wolfgang Heinichen, Bericht uber einen Futterungsversuch an Schafen mit Maizena- 
futler. Zugleich ein Beilrag zur Ermittlung der zur rentablen Fiitterung der Schafe be- 
notiglen Nahrstoffmengen. Die Zufutterung von Maizenafutter bewirkte eine bessere 
Zunahme bei den Lammern. Da gleichzeitig die Mutterschafe der Maizenagruppen 
sich mehr absaugten ais die Vergleichsgruppen, wird geschlossen, daB das Maizena
futter ausschlieBlich der Milchproduktion diente. Eine Gabe von Maizenafutter einige 
Zeit vor dem Lammen scheint eine wirksamo Vorbereitung auf die Saugeleistung zu 
sein, eine Erhohung der Geburtsgewichte dadurch findet nicht statt. Die Lange der 
Lactation wird durch die Maizenafuttergabe giinstig bceinfluBt. Dic Zufutterung erwies 
sich ais rentabel. — Ais weiteres Ergebnis der Yerss. wurde gefunden, daB auch bei 
bedeutend geringeren EiweiBgaben ais nach den K E L LN ER schen Normen eine ge- 
nugende Ernahrung der saugenden Mutterschafe gewahrleistet ist. Auch die tragenden 
Tiere kommen ohne Gewichtsverluste mit viel geringeren EiweiBgaben aus. (Tier- 
ernahrung 1. 274—94. Febr. 1930. Dresden.) G r o s z f e l d .

Georg von Wendt, Zur Biologie des Jods. Beobachtung uber die Einwirlcung einer 
schwach jodierten Mineralsalzinischung auf die Produktion und den Gesundheitszustand 
der Milchtiere. Umfangreiche Verss. u. statist. Beobachtungen zeigen, daB eine schwach 
jodierle Mineralsalzinischung, in der ein 11. Phosphat vorhanden ist, eine sehr wirksame 
Kropfprophylaxe bei den Haustieren bewirkt. Ob diese Beobachtung auf den Menschen 
ubertragen werden kann, ist noch zu entscheiden. Die schwach jodierte Mineralsalz- 
mischung iibt ferner eine deutlich giinstige Einw. auf die Geschlechtsfunktionen der 
Haustiere aus u. stiirkt die Widerstandskraft der Tiere. (Med. Welt 3. 1490—93. 
12/10. 1929. Helsingfors, Univ.) F r a n k .

Ryozo Ohno, Biochemische Studien uber eine neue Funktion der Lymphocyten 
in der Darmiuand, insbesondere in den Darmfollikeln. Vf. schlieBt aus der Beobachtung, 
daB Lymphocyten dauemd, besonders zahlieich nach dem Essen, durch die Darmwand 
in den Darmkanal wandern, daB diesen fiir die Verdauung eine besondere Bedeutung 
zukommt. Tatsachlich kann durch Lymphocyten bzw. Darmfollikel- oder Lymph- 
driisenpreBsaft eine Aktiyierung der EiweiB-, Fett- u. Stiirkeverdauung durch Pankreas- 
saft erreicht werden. Das Verhaltnis zwisehen Aktivatormenge u. Fermentaktivitat 
ist dabei von groBer Bedeutung, es scheint eine optimale Mengenbeziehung zu bestehen. 
Der EiweiBabbau durch Pankreassaft (gemessen nach F u l d - G r o s s  bzw. S o e r e n s e n )  
wird auch nach Aktivierung durch Enterokinase oder Galie ebenso wie die Fettspaltung 
(gemessen nach V o l h a r d - S t a d e )  durch mit Galie aktivierten Pankreassaft durch 
LymphdriisenpreBsaft noch weiter gesteigert. (Biochem. Ztsehr. 2 1 8 . 206—46. 6/2. 
1930. Osaka, Chirurg. Hospital.) • S im o n .

Fritz Lieben und Gabriele Ehrlich, tiber Zuckerperfusicmsversuche an der Schild- 
krote. Glucose u. Eructose werden, in 0,5°/0ig. Lsg. durch den Kreislauf einer Sumpf- 
schildkróte geschickt, angegriffen; beim Nachspiilen mit Kaltbliiterringer kommt 
jedoch etwas von der versc&vundenen Menge wieder zum Vorsehein. Die Tatsache, 
daB stets weniger Fructose ais Glucose gefunden wird, wird teils auf Umwandlung 
von Fructose in Glucose, teils auf Ausschiittung von Glucose aus der Leber infolge 
Reizwrkg. zuruckgefiihrt. (Biochem. Ztsehr. 2 1 9 . 145—47. 7/3. 1930. Wien, Inst. 
f. angewandte mediz. Chem. d. Univ.) K o b e l .

W. Piesków und M. Wierzuchowski, Stoffiuechsel der mit konstanter Geschwindig- 
keit intravenos infundierten Monohezosen. Glucose, Fructose und Galaktose im Blut. In- 
fusion von 2g der genannten Zucker pro kg Hund u. Stde. walirend 3 Stdn. Die Glucose 
im Blut wird durch Fructose- u. Galaktosezufuhr nicht quantitativ verandert. Der 
Glueoseblutgeh. hat bei Glucosezufuhr die Form einer diphas. Kurve. Am niedrigsten 
bleibt die Fruetosekurve, wahrend die der Galaktose am hóchsten liegt. Die diphas. Form 
der Glucosekurve verschwindet unter 7«-SMi!i?teinfluB. Die Fructosamie wird durch 
Insulin gar nicht beeinfluBt, die Galaktosckurve stark gesenkt. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 1 0 3 . 415—16. 14/2. 1930. Warschau, II. inn. ICIin. d. Univ.) O pp.

E. Owsiany und M. Wierzuchowski, Assimilation der intravenos injizierten 
Monohexosen. Phosplior- und Wasserstoffioechsel. (Vgl. vorst. Ref.) Bei den Infusions- 
verss. wird von den Tieren durchschnittlich Glucose u. Fructose gleichstark (etwa 90 
bis 100°/o) assimiliert, Galaktose nur zu 30%. Im Blut sinkt wahrend derZuckerinfusion 
der P-Spiegel bis auf 2 mg-% u. im Urin bis auf wenige mg pro Stde. Engere Be- 
ziehungen zwisehen Abfall der P-Kurve u. Assimilationsgeschwindigkeit wurden nicht
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festgestełlt. Insulin verstiirkte die Senkung des P  sowohl im Blut wie im Urin, ver- 
langerte sogar die Zeit des niedrigen P-Standes, hemmte jedoch nicht die Riickkckr 
■des P-Geh. zur Norm. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 416—18. 14/2. 1930.) O pp.

M. Laniewski und M. Wierzuchowski, Milchsaureproduktion nach intravenóser 
Injektion der Monoliexosen. (Vgl. yorst. Ref.) In der ersten Stde. der Glucoseinfusion 
steigt die Blut-Milchsiiuro u. sinkt erst wieder, wenn die Infusion beendet ist. Ent- 
■sprechend auch Anstieg der Milchsiiure im Urin. Noch starker steigt die Milehsaure 
im Blut wahrend des Fructoseeinlaufs an. In  beiden Fallen sind unter Insulineinw. 
■die beobachteten Erscheinungen noch mehr ausgesprochen. Wesentlich langsamer 
kommt es auf die Galaktose hin zum Milehsaureanstieg. Hier sind jedoch Typenunter- 
schiede gefunden worden. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 419—20. 14/2. 1930.) O pp.

M. Wierzuchowski, Spezifisch-dynamische Wirkung und die Oxydation von 
Glucose, Fructose und Galaktose. (Vgl. yorst. Ref.) In den geschilderten Vers.-Reihen 
osydierten die Tiere 0,5 g Zucker pro kg u. Stde. Von der assimilierten Glucosemenge 
-34%, der Fructose 41% u. 56% der Galaktose. Insulin yerstarkte die Oxydation 
selbst in den Fallen (Fructose), wo es die Assimilation nicht beeinfluBte. Es schien, 
ais ob die Milehsaurebldg. in gewissen Beziehungen stande zur spezif.-dynam. Wrkg. 
u. der Verbrennung, derart, daB die Zuckerart, die, auf die assimilierte Zuckereinheit 
bezogen, mehr Milchsiiure entstehen laBt, auch eine hóhere spezif.-dynam. Wrkg. ent- 
faltet u. in stiirkerem Umfang verbrannt wird. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 420—22. 
14/2. 1930.) O p p e n h e im e r .

Gabriele Monasterio, Weitere Untersuchungen uber die Natur des unter Luft- 
verdiinnung sich bildenden Leber- und Subcutanfetles. (Vgl. G u b s e r ,  C. 1928. II. 1350.) 
Die durch Luftverdunnung entstandene Leberverfettung beruht yor allem auf der 
Zunahme der Neutralfette (Acetonfraktion), zum Teil der Phosphatide (Vermehrung 
des Lipoidphosphors) u. wahrscheinlich auch des Cholesterins. Qualitative Unter- 
schiede der einzelnen Fraktionen bei n. u. in verd. Luft gehaltenen Meerschweinehen 
konnten nicht festgestełlt werden: P, N, die Beziehung zwischen P  u. N u. die J-Zahl 
zeigen gleiche Werte. — In  einigen Fallen tra t bei Luftyerdunnung eine deutliche 
"Verminderung des Depotfettes ein, ohne Beziehung zu dem Grade der Abmagerung 
der Tiere. (Biochem. Ztschr. 218. 331—40. 28/2. 1930. Davos, Schweiz. Forscliungsinst. 
fiir Hochgebirgsklima u. Tuberkulose.) K o b e l .

M. Royer, Einflufi des Leberzustandes auf ihre Fahigkeit, Uróbilin festzuhalten. 
In  der Norm retiniert dio Leber aus dem Blut das Urobilin. Die Retentionskraft ist 
■yerstarkt bei geringem Urobilingeh. im Blut. Urobilinurie laBt immer auf partielle 
Leberschwache schJieBen. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 422—23. 4/11. 1929. Buenos- 
Aires, Physiol. Inst. d. med. Fak.) O p p e n h e im e r .

M. Royer und E. Cornejo Saravia, Genese der Uróbiliruimie nach Leberentfemung. 
■(Vgl. yorst. Ref.) Urobilin bei leberlosen Tieren muB aus dem Darm stammen. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 102. 424—26. 4/11. 1929.) O p p e n h e im e r .

E. Cornejo Saravia, P. Mazzoceo und M. Royer, Gallensauren im Blut nach 
Hepatektomie. (Vgl. yorst. Ref.) Das Blut nimmt Gallensauren aus dem Darm auf. 
Dio Gallensauren kommen in der Hauptsache iiber den Darm in den Organismus. 
Endogen entsteht nur ein kleinerer Teil. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 426—27. 
4/11. 1929.) O p p e n h e im e r .

M. Royer, Permeabilitat der Placenta fiir Urobilin. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 
421—22. 4/11. 1929. Buenos-Aires, Med. Fak. d. physiol. Inst.) O p p e n h e im e r .

A. Bornstein und Giinther Budelmann, Uber Ammoniakbildung in der Niere. 
Am STARLiNGschen Praparat der uberlebenden Niere konnten Vff. regelmaBig eine 
NH3-Bldg. naehweisen; sie betragt bei niiehternen Hunden im Durchschnitt 0,189 mg 
NH3 pro g Niere u. Stde. In  Verss. an der uberlebenden Niere, sowie an den Nieren 
partiell eyiscerierter Hunde zeigto sich eine NH3-Bldg. aus Glykokoll. Bei der Niere 
ist der Anstieg des Blut-NH3 — auf die Gewichtseinheit Organ berechnet — yon etwa 
der gleichen GróBenordnung wie bei der Leber. (Biochem. Ztschr. 218. 64—72. 6/2. 
1930. Hamburg, Pharmakolog. Inst. d. Univ., Krankenh. St. Georg.) S im o n .

G. Embden und H. Schumacher, Uber die Ammoniakbildung in der Niere. Nach 
Zerreiben der Niere u. Gefrieren in fliissiger Luft wird die NH3-Bldg. bei 372-std. 
Inkubation in 2% NaHC03-Lsg. bei 37° ermittelt. 100 g Niere bilden etwa 12—16 mg 
NH3 (Ruhewert ca. 2 mg). Nach Zerstórung der desamidierenden Fermente wird 
-etwa 60% der gebildeten NH3 durch Zusatz einer Fermentlsg., die nur aus Muskel- 
adenylsaure NH3 abspaltet, in Freiheit gesetzt. Coffeindiurese yermindert den Geh.

XII. 1. 196
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an NH3 liefemden Substanzon, besonders den Restanteil, der nicht aus Adenylsaure ent
steht. Boi Entzundung durch Uransalz u. Cantharidin kommt es zu einer Verminderung 
der NH3 liefernden Substanzen, bei der ersten im wcsentlichen durcli Verminderung 
der Adenylsaure, bei der lctztcn durch Verminderung des Restanteils. (PFLUGERS 
Arch. Physiol. 223. 487—95. 10/12. 1929. Frankfurt a. M., Inst. f. vegetative Phy- 
siologie.) M e i e r .

A. Bornstein und H. F. Roese, Uber die Beeinflussung des Sauerstoffverbrauches 
■iiberlebender Organe durch Glykokoll (Untersuchungen zur Frage der spezifisch-dynamischen 
Wirkung des Glykokołls). Bei Zusatz von Glykokoll zur Durchstromungsfl. (defibriniertes 
Hundeblut) isolicrtcr Organe, tr itt  beim Muskel keine Erhohung des Umsatzes ein. 
Bei der von der Pfortader durclistromtcn Lebor tr i t t  eine Steigerung des 0 2-Verbrauches 
ein, die aber dem Umfang der Wrkg. am ganzen Tier nicht entspricht. Wird das Blut 
von der Leber in die Extremitat geleitet, so tr i t t  bei dieser durch Glykokollzusatz 
ebenfalls keine Steigerung ein. Doch ist bei dieser Versuchsanordnung der Grund- 
umsatz der Muskulatur ca. 100% hóher auch ohne Glykokollzusatz. Eine Erklarung 
ist zur Zeit noch nicht moglich. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 223. 498—508. 10/12.
1929. Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Univ., Krankenliaus St. Georg.) M e i e r .

Karl Adler, Die biologische Wirkung der kurzwelligen Strahlen auf den Stoffwechsel 
der Zelle. Verss. mit Róntgen- u. Radiumbestrahlung von Rattonhoden zeigten, daB 
der Angriffspunkt der Strahlen nicht im Stoffwechsel der Zelle zu suchen ist. Dio 
ersten Veriinderungen des Zellstoffwechsels’traten 24 Stdn. nach der Bestrahlung auf u. 
nahmen mit der Zeit zu bis zu einem Maximum nach 34—36 Tagen. Die Veranderungen 
bestehen darin, daB dieAtmung desGewebes abnimmt, die aerobe u. anaerobe Glykolyse 
aber bis auf das Doppelte ihres n. Wcrtes ansteigen. Es kommt hierbci eine An- 
niiherung an den Stoffwechseltypus der bósartigen Tumoren zustande. Nach dem 
40. Tage fielen die Werte fiir die Glykolyse unter die Norm ab. Gleiclizeitig ausgefuhrte 
histolog. Unterss. zeigten degenerative Veranderungen an den Kernen der samenbilden- 
den Zellen. (Strahlentherapie 36. 1—31. 22/3. 1930. Munster, Uniy.) W r e s c h n e r .

Nils Hansson, V er suche. uber Bestrahlung von Kuken mit ultrauiolettem Licht. 
Bei taglicher Bestrahlung von Kuken mit ultraviolettem Licht walirend 2—10 Min. 
iinderte sich der Prozentsatz der Sterblichkeit nicht. Die bestrahltcn Tiere fraBen 
aber durchsehnittlich 9—14% mehr Futter ais die Kontrolltiere, ebenso war die tiigliche 
Gewichtszunahme bei den bestrahlten Tieren gróBer. Bei Ausdehnung der Bestrahlung 
auf 10 Min. taglich zeigte sich nach 3—4 Wochen eine gewisse Lichtscheuheit der 
Tiere. (Medd. Centralanstalten Fórsoksvasenet Jordbruksomradet 1 9 2 8 . Nr. 344. 
21 Seiten. Stockholm, Centralanstalt fiir landwirtschaftl. Versuchswesen, Haus- 
tierabtlg. Sep.) WlLLSTAEDT.

Eva Berger, Unterschiedliche WirJcungen gleicher Ionen in und auf verschiedene 
Tierarten. (Ein Beitrag zur Lehre vom Icmenantagonismus.) Unterss. an verschiedenen 
Arthropoden, Batrachierlarven, Tinca yulgaris u. Ciliaten (Colpidium u. Spirostomum). 
Mit Ausnahme der Colpidien ist die Lebensdauer aller dieser Tierarten um so kiirzer, 
je hóher bei gleicher ionaler Zus. der osmot. Druck des Mediums (auch in yerhiiltnis- 
maBig engen Gronzen) ist; langste Lebensdauer in kunstlichem Seewasser. Reine 
Lsgg. von NaCl, KOI, MgCl2 oder CaC'l2 rufen bei den untersuchten Tieren artspezif. 
Giftwrkgg. liervor; besonders deutliche Unterschiede in der Wrkg. auf Lebensdauer 
u. yersclńedene Einzelfunktionen bei binaren Salzgemischen. Bei allen binaren Ge- 
mischen mit deutlichem Ionenantagorusmus liegt das Optimum fiir die einzelnen 
Tierarten bei yerschiedcnem Mischungsverhaltnis. Im Gegensatz zu den meist nach 
beiden Seiten scharf abgegrenzten Mischungsoptima bei den binaren Salzgemischen 
sind die Optima bei den ternaren u. noch mehr bei den ąuaternaren Gemischen (Yerss. 
an Batrachierlarven) yerbreitert u. besonders bei letzteren in der Lage verschoben. 
Giinstigstes Mischtmgsverhiiltnis von Na', K ', Mg" u. Ca" ist dasjenige des Seewassers. 
Verss., Seewasser im richtigcn Verhiiltnis aus den Komponenten aufzubauen, ergaben 
trotz der optimalen Mischungsyerhaltnisse artspezif. Unterschiede bei binaren u. 
auch noch bei ternaren Gemischen; Ausgleich der Unterschiede erst bei Ggw. der
4 Kationen im optimalen Verhaltnis. — Yon einer Allgemeinheit des Ionenantagonismus 
kann nicht gesprochen werden, sondern je nach der Eigenart des Tieres kommt dem 
einen oder anderen Ionenantagonismus gróBere Bedeutung zu. In  einem Medium 
von der Zus. des Seewassers sind aber die Ionenantagonismen so ausbalanciert, daB 
alle Seetiere u. alle bisher untersuchten SiiBwassertiere die giinstigsten Existenz-
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bedingungen finden. ( P f l u g e r s  Arch. P h y s io l. 223. 1—39. 15/10. 1929. Frank
furt a. M., Univ.) K r u g e r .

P. P. Lasarew und Lydia Teile, Uber die Wirkung gefafierweilemder Sloffe auf 
die Empfindlichkeit des Auges beim periplieren Sehen. Die Verss. iiber die Einw. von 
Amylnitrit auf die Empfindlichkeit des Auges (vgl. Arch. Sciences physiąues nat., 
Genćve 1 [1918]. 1) wurden fortgesetzt u. auf Nitroglycerin ausgedehnt. Beide Verbb. 
rufcn anfanglich einen scharfen Ruckgang der Empfindlichkeit des Auges liervor, 
dann steigt die Empfindlichkeit weit iiber die Norm. (Compt. rend. Acad. Sciences 
U. U. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.]. Serie A. 1929. 459—GO. 
Moskau, Physikal. u. biophysikal. Inst.) SCHÓNFELD.

Gerald J. Cox, C. V. Smythe und C. F. Fishhack, Die nierenschadigende 
Wirkung des Cystins. Wird an jungę Ratten ein Futter mit 0,3—0,9% von Cystiń 
gefuttert, so bekommcn diese Tiere eine Nephrose. Einige von ihnen erholen sich 
von dieser Erkrankung ohnc Anderung des Futters. (Journ. biol. Chemistry 82. 
95—103. 1929. Illinois, Urbana, Lab. of Physiol. Chem.) M e i e r .

Karl Zipf, Oeschiehł die Aufhebung der Coffeinwirjcung am Muskel durch Natrium- 
salicylat und Novocainliydrochlorid auf dem 1 Vege der Bildung einer Komplexverbindung ? , 
Der Antagonismus der Muskelwrkg. von Coffein u. Na-Benzoat, Na-Salicylat, Novocain- 
HC1 u. Atropin liŁBt sich nicht entspreehend der Angabe von S c h u l le r  (C. 1925. II. 
208) durch eine einfache Komplexverb. erklaren. Die ais Beweis fiir die Bldg. einer 
Komplexverb. herangezogenen physikal .-chem. Verhaltnisse — Łoslichkeitserhóhung 
u. Verminderung der Chlf.-Ausschiittelbarkeit des Coffeins, Gefrierpunktserhóhung 
der Salzlsg. — bestehen auch bei Zugabe von nicht antagonist. wirkenden Stoffen, 
wic Li-Salz der Oxyphenylchinolindicarbonsaure, Na-Sulfosalicylat, Sulfosalicylsiiure, 
CH3 ■ C6H.j - S03 ■ Na, CH3-C6H.,-S03H, guajacolsulfosaures K, NaJ, NaCNS, Chinin- 
HC1, Veratrin-HCl u. andere Alkaloidhydrochloride. Zunahme der Coffeinlóslichkeit 
u. Abnahme des Teilungskoeffizienten Chlf.: W. yerlaufen zwar gleichsinnig, doch 
fehlt der Parallelismus zu den Gefrierpunktsveranderungen. Durch Leitfahigkeits- 
messungen konnte festgestellt werden, daB Zusatz von Coffein das Leitvermógen der 
antagonist. wirkenden Komponenten nicht yeriindert. Die kleinen Unterschiede des 
Leitvermogens, die bei Zusatz von Coffein zu Na-Salicylat- oder Na-Benzoatlsg. beob- 
achtet werden, erklaren sich durch Bldg. undissoziierter Coffeinsalze. Coffein wird 
daher weder an undissoziierte Salze, noch an dereń Ionen gebunden. Auch eine Komplex- 
bldg. nach dem Typus C1-H3N—R —COO-Na oder HOOC—R—NH2-NaCl erscheint 
aus diesem Grunde ausgeschlossen, ebenso die Bldg. komplexer Anionen vom Typus 
(Coffeinsalicylat)-  oder Kationen vom Typus (Coffeinnovocain)+. Die beobachtetc Ab
nahme der Gefrierpunktsdepression erkliirt sich zum gróBten Teil durch Polymerisation 
der Coffeinmoll. in dem organ. Lósungsm. Na-Salicylat u. zum kleineren Teil durch 
Bldg. von schleehter dissoziiertem Coffeinsalicylat. Die Polymerisation des Coffeins 
findet auch in Novocain-HCl statt. Wahrscheinlich bildet auch die Novocainbase in 
Novocain-HCl polymere Moll. u. wird dadurch besser 1. Die Komplexbldg. u. die 
Łoslichkeitserhóhung des Coffeins hangt zusammen mit der Veriinderung des Lósungsm. 
durch den Zusatz der organ. Substanzen, die fiir sich ein groBes Lósungsvermógcn fiir 
Coffein besitzen, u. bringt eine Erklarung fiir die Erscheinungen der Hydrotropie u. 
Lyophilie. (Ztschr. physiol. Chem. 187. 214—28. 17/2. 1930. Munster i. W., Wilhelms- 
Univ.) Guggenheim .

Arnold E. Osterberg, Narkose vom Standpunkt des Biochemikers. Zusammen- 
fassende Darst. der Narkosctheorie, ihrer physikal. u. chem. Grundlagen, der Wrkg. 
der Narkose auf den Gesamtorganismus, besonders Saure-Basengleichgewicbt, u. die 
Wirksamkeit der einzelnen Narkotica in den Narkoseformen. (Current Res. Anesthesia 
Analgesia 7. 366—70. 1928. Rochester, Minn. Mayo Clinic., Sekt. of Bioeh.) M e i e r .

Bertha van Hoosen, Scopolaminbetdubung im zweiten Stadium anormaler Oeburł. 
Auch in dem zweiten Stadium der Austreibung kann besonders bei nicht n. verlaufenden 
Geburten Scopolaminbetaubung angewendet werden, da weder der Geburtsmechanismus 
noch notwendige Eingriffe dadurch beeintriiehtigt werden. (Current Res. Anesthesia. 
Analgesia 7. 353—55. 1928. Chicago, III. Loyola Univ., Med. School.) M e i e r .

a. Regnier, Die Wirkung der i\'achkómmlinge des Cocains auf die i\Tervenstdmme. 
Vergleich der Wirksamkeit auf die setisiblen Fasem mit derjenigen auf die motorischen 
Fasem. (Vgl. C. 1930. I. 99.) Das Verhaltnis der Wirksamkeit auf sensible Fasern 
zu der auf motor. Fasern im Froschischiadicus ist folgendes: Cocain-HCl 15: 1, Novo- 
cain 2-—3:1, rac. Stovain-HCl 3—4:1, d-Stovain-Hydrochlorid 4—5:1 , Butel' :n-IICl

196*
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3—5:1 , Tutocain-HCl 10:1. Werden die gleiehen Stoffe an sensiblen Nerven des 
Hundes u. des Frosehes verglichen, so sind sie am Nerven des Hundes alle gleiehsinnig 
weniger wirksam. Die verscMeden gro Ce Wrkg. auf den motor. Nerven glaubt Vf. auf 
eine verschiedene physikal.-chem. Struktur derNervenarten beziehen zu konnen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 189. 339—41. 21/8.1929.) M e i e r .

Seigo Funaoka, Genpei Morita und Shinzaburo Fujita, Die Anwendung des 
hexosephosphorsauren Kalkes zur Beforderung der Verkallcung des tuberkulosen Uerdes 
bei Kaninclien. Kaninchen werden intraperitoneal mit Tuberkelbazillen geimpft. 
Nach einigen Wochen wird die Halfte von ihnen mit Ca-Glucose-6-phosphorsaure 
gespritzt. Die tuberkulosen Knoten sind bei diesen Tieren wesentlich mehr verkalkt 
ais bei den nicht behandelten Tieren. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 384—87. Okt.
1929. Kyoto, Anatom. Inst.) M e i e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Bela Augustin, Der Alkaloidgehalł der von Altemaria crassa (Sacc.) Rands be- 

falUnen Dalura-stramonium-Blatter. In  Stechap/elblattern, die von dem Pilz Alter- 
naria crassa befallen sind, sinkt der Alkaloidgeh. sehr stark. (Pharmaz. Monatshefto
11. 27—28. Febr. 1930. Budapest, Drogenversuchsstation.) H e r t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Gewinnung von Sexualhormonen aus 
menschlichem oder tier. Harn durch Extraktion mit einem organ. Losungsm., Ab- 
destillieren des Losungsm. u. Verseifung des Riickstandes. Das Hormon befindet sich 
in dem Unverseifbaren. Der Urin kann auch m it einem h. wl. Losungsm. extrahiert 
werden in Ggw. eines Erdalkalis, das nachher ausgefiillt wird. Evtl, geschieht die 
Extraktion in Ggw. einer indifferenten Substanz, wie Kaolin, Tierkohle, Silicagel 
in Ggw. von Alkali. — Urin wird mit A. extrahiert, der A. yerdampft u. der Riick- 
stand mit alkoh. Kalilauge verseift. Der unverseifbare Ruckstand wird mit A. extra- 
hiert u. durch Behandlung mit organ. Losungsmm. gereinigt. — Teilweise eingedampfte 
Urinlsg. wird mit A. extrahiert, durch Fallen mit Aceton gereinigt u. der beim Ver- 
dampfen erhaltene Ruckstand wie vorher. weiterverarbeitet. — Urin wird mit 
Methylalkohol u. Ca(OH)2 gemischt, auf dem W.-Bade erhitzt, filtriert, das Ca durch 
COj-Einleiten ausgefallt u. das F iltrat eingedampft . Der Ruckstand wird mit W. auf- 
genommen u. die Lsg. mit A. extrahiert. Die ath. Lsg. wird eingedampft u. der Ruck
stand mit absol. A. gereinigt. (E. P. 298610 vom 9/10. 1922, Auszug veroff. 5/12.
1928. Prior. 12/10. 1927.) M . F. M u l l e r .

Oskar Ried, Wien, Herstellung von Salben, Cremes u. dgl., namentlich unter Ver- 
wendung von Milcli. Man setzt die Milch oder andere tier. oder pflanzliche Bestand- 
teile der Salben der Einw. von ultravioletten Strahlen, Bontgenstrahlen o. dgl., aus- 
genommen Ba- oder Th-Slrahlen, aus. Derartig bestrahlte Priiparate iiben auf die 
H aut ahnliche Wrkgg. wie schwache Bcstrahlungen aus. (Oe. P. 116 463 vom 30/11.
1927, ausg. 25/2. 1930.) S a r r e .

P. Mussong und J. Horvath, Budapest, Heilsalbe wird so hergestellt, daB man 
100%ig. Kaliseife bei niederer Temp. langsam schm. u. dazu 60%ig. Terpentin mischt. 
Untór fortwiihrendem Ruhren wird nun eine 20%ig. Haferstrohabkochung, welcher 
4°/0 50 gradiger Kornschnaps zugefiigt wurde, in die Mischung eingetragen, bis eine 
gleichmaBige Emulsion entsteht. Mit der 5 fachen Menge W. vermengt, soli diese 
Salbe starkę entzimdungshemmende u. schmerzstillendo Wrkg. entfalten. (Ung. P. 
96 496 vom 17/7. 1927, ausg. 15/10. 1929.) G. K onig .

GL Analyse. Laboratorimn.
—, Ein Fali aus der Pyrometerprazis. Durch die Asbestisolierung kann Ver- 

schlackung des Isolierrohres eintreten, welche KurzschluB der beiden Driihte des Thcrmo- 
elements zur Folgę hat. Der groBte Fehler der Thermoelemente ist die Rekrystal- 
lisation. (Sprechsaal 63. 152—53. 27/2. 1930.) Sa l m a n g .

Sch. R. Zinzadze, Kuhler fur Extraktions- und Destillationsapparate. Es wird 
ein neuer Kuhler fiir Extraktions- u. Destillationsapparate beschrieben. Der Kuhler 
ist so ausgebildet, daB in das Kuhlrohr eine ringfórmige, mit Durchtrittsóffnungen fiir 
die Dampfe des Extraktionsmittels versehene Scheidewand eingebaut wurde, welche 
mit dem FuBrande an die Innenwand des Kuhlrohres anschlieBt u. dieses in einen
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obcren m it einer nach auBen fukrenden Leitung versehenen Raum sowie einen unteren 
Raum teilt. Dadurch wird ermóglicht, daB die Dampfe im Innern des Kuhlers bis 
zur Kuhlschlange hochsteigen kónnen u. das Kondensat herunterzuflieflen yermag, 
um in dem obcren Raum oder der auBerhalb des Kuhlers befindlichen Vorlage gesammelt 
zu werden. (Chem. Fabrik 1 9 3 0 . 113—14. 26/3.) J u n g .

Hans Kurz, Viscosimetrie und technische Viscosimeter. Yortrag iiber das Wesen 
der Viscositat u. iiber Methoden u. Apparate fur die Viscositatsmessung. (Osterr. 
Chemiker-Ztg. 33 . 56—60. 1/4. 1930. Wicn.) J u n g .

Robert Fischer, Ein selbslregisirierender Tropfenzahlapparat (Stalagmograph). 
Es wird ein selbstregistrierender Tropfenzahler beschrieben u. schemat, abgebildet. 
Dio Registrierung erfolgt auf einem gleichmaBig laufenden Papierstreifen, wie er 
beim gewohnlichen Morseapp. yerwendet wird. (Biochem. Ztsehr. 2 1 9 . 248—51. 
7/3. 1930. Wien, Botan. Labor. d. Bundesanst. f. Pflanzenschutz.) K o b e l .

F. O. Howitt und E. B. R. Prideaux, Eine verbesserte Form eines Makro- 
apparates zur Messung der Kataphorese. (Journ. scient. Instruments 7. 89—93. Marz
1930. Nottingham, Univ. Coli.) S k a l ik s .

C. E. Marshall, Eine neue Metliode zur Bestimmung der Verteilungskurve poly- 
disperser kolloider Systeme. Es gibt keine quantitative Methode fur dio yollkommene 
Best. der Verteilungskurve eines polydispersen Systems, welches alle TeilchengróBen 
kolloider Dimension enthalt. Die — vor allem in der Bodenanalyse — gebrauchlichen 
Methoden erfordern alle sehr yiel Zeit (ygl. KÓHN, C. 1 9 2 8 .1. 1223; V. H a h n , C. 1 9 2 8 .
II. 279). Vf. beschreibt eine neue Methode, die auf bekannten Zentrifugalverff. auf- 
baut. Es wird eine diinne Schicht des polydispersen Systems auf dio Obcrfliiche einer 
Saule des Dispersionsmittels gebracht. Hierdurch gelingt es, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt siimtliche Teilchen verschiedener GróBe — durch Anstellen der Zentrifuge — 
gleichzeitig von einer Ebeno aus wandern zu lassen. Sie bewegen sich dann im reinen 
Dispersionsmittel mit verschiedener, fiir jede TeilchengróBe charakterist. Geschwindig- 
keit. Man kann die Wanderungszeiten fiir alle GróBen berechnen u. danach die Ver- 
suchsdauer fiir das gewiinschte Gebiet einstellen. In einer Operation erhalt man so 
eine quantitative Trennung. Das Dispersionsmittel (W.) erhalt durch Zusatz yon Rohr- 
zucker oder Harnstoff die gleiche D., wie das disperso System. — Vf. wendet seino 
Methode auf die mechan. Analyse yon Ton an, MeBgenauigkeit ca. 1,6%. Stórungen 
durch Koagulation traten nicht ein. Das Verf. ist anwendbar bei einer TeilchengróBe 
yon 2 fi bis 20 m /t. (Proceed. Royal Soc., London Serie A 1 2 6 . 427—39. 3/2. 1930. 
Leeds, Uniy., Landwirtschaftl. Abt.) B r i s k e .

Loyd A. Jones, Die Isolierung enger Speklralbereiche durch selektive Absorption. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1381. II. 2914.) Die Reihe der in yorgenannten Arbeiten be- 
schriebenen Filter ist nochmals ausfuhrlich beschrieben; sie wurde erweitert durch 
je ein solches fiir Orangerot, Infrarot u. Blau. Die Grenzen der Durchlassigkeit, das 
Maximum der Durchlassigkeit u. dessen GróBe sind: Orangerot 580—630 (30%)—725; 
Nebenbande 910—1080 (0,44%)—1300; Infrarot 720—770 (35%)—1120; Blau 360 bis 
455 (26%)—505; Nebenbande 910—1080 (0,44%)—1300. (Journ. Nutrit. 2 . 111—23.
1929. Kodak Lab. Sep.) L e i s t n e r .

E. E. Jelley, Ein Polarisationsapparat zur Bestimmung von Ausloschungsuńnkeln.
Polarisator u. Analysator werden beschrieben, die ein gewóhnliches Mikroskop in ein 
Polarisationsmikroskop umzuwandeln gestatten. Eine zusatzliche Quarzplatte im 
Polarisator wird yerwendet, u. es wird nicht auf Dunkelheit, sondern Farbgleichheit yon 
Krystallbild u. Gesichtsfeld eingestellt. (Journ. scient. Instruments 7. 96—99. Marz
1930. Wealdstone, Kodak-Forsch.-Lab.) S k a l ik s .

Ladislaus Smolik, Smoliks Doppelelektrode modifiziert fiir eine Mikrodoppel-
eleklrode zur pu -Bestimmung. Die C. 1 9 2 6 . II. 1079 beschriebene Doppelelektrode 
wird fiir Mikrobestst., dio nur 2—3Tropfen FI. erfordein, modifiziert. (Biochem. 
Ztsehr. 2 1 7 . 216—17. 7/1. 1930. Brno, Landes-Yersuchsanstalt.) K o b e l .

Bruere, Anordnung zur Acidimetrie mit Phthaleinen in gefarbten Fliissigkeiten. 
Die gefarbten Chinophenate, dio sich bei der [II'] yor oder nach dem Umschlagspunkt, 
je nach Wahl des Indicators, bilden, liefern ein Absorptionsband im Spektrum links 
yon Gelb fiir Umschlag nach Blau (Bromthymolblau), oder rechts fiir Umschlag nach 
Rot oder Violett (Phenolrot, Phenolphthalein). Zur Beobachtung dient ein grad- 
sichtiges Spektroskop, angesehlossen an ein TitriergefaB, u. elektr. Lichtqu?-lle nach 
Zeichnung im Original. Genaue Beschreibung der Einzelheiten des Verf. :iir Rot-
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weine, Melassefuttermittel u. weniger gefiirbte Fil. (Ann. Falsifications 23. 68—79. 
Febr. 1930.) G r o s z f e l d .

W. A. Roth und H. Troitzsch, Die elektrische Eichung- eines Calorimeters mii 
Hilfe eines Titrationscoulometers. Die elektr. Eichung von Calorimetern ist das sicherste, 
die versohiedcnen Arbeitsmethoden werden nach Genauigkeit u. Bequemlichkeit 
besprochen. Auf etwa l °/00 u. sehr beąuern kann man mit einem Ag-Titrationscoulo- 
meter arbeiten, wenn dio anod. Stromdichte unter 0,15 A/qcm bleibt. Die Anodę 
ist ein frisch versilbertes, horizontal gelagertes Ag-Blech, Kathodenfl. eine 0,5-n. 
K H S04-Lsg. Titration nach dem ealorimetr. Vers. mit 0,05-n. Rhodanammon aus 
einer Gewiehtsburette. Mit e-t/w -4,184 war ein Wasserwert von 797,0 ±  0,4, mit 
Coul.2- w/t- 4,184 ein solcher von 796,6 ±  0,6 gefunden. (Ztschr. Elektrochem. 36. 
242—44. Braunschweig, Teclin. Hochscli.) W. A. R o t h .

Erich Schwarz v. Bergkampf, Fluchtlinientafeln zur leclmischen Gasanalyse. 
Die Fluchtlinientafcln stellen neben dcm logarithm. Rechenschieber die einfachsten 
Hilfsmittel fiir techn. Berechnungen dar. In  der techn. Gasanalyse dienen sie haupt- 
sachlich zur Vol.-Umrechnung auf Normalzustand u. Trockenheit u. zu Berechnungen 
der mit dem JE L L E R schen  App. zur Best. von Sumpfgas u. Kohlensaure erhaltenen 
Resultato. Es werden Konstruktion u. Gebrauch der Fluchtlinientafeln beschrieben. 
(Ztschr. analyfc. Chem. 80.103—08.1930. Leoben, Montanist. Hochsch.) WlNKELMANN

E lem en te und anorganische Verbindungen.
C. J. Schollenberger, Daten von Reagenzien. Vf. bringt eine Tabelle der ge- 

brauchlichsten Reagenzien, von welchen die wichtigsten Daten, die man bei der 
Laboratoriumsarbeit braucht, angegeben sind. (Chemist-Analyst 18. Nr. 6. 8. 1/11.
1929.) WlNKELMANN.

W. Siegel, Titrimeirische Bestimmung von Alkalifluoriden und von Kieselsaure. 
Es wird eine neue, quantitativ analyt. Methode angegeben, die auf der Bldg. komplexer 
F-Verbb. beruht. Zur titrim etr. F-Best. durch Messen des Saureverbrauchs fiir die 
Rk.:- 6 AF +  SiO, +  4 HCl =  A,SiF6 +  4 AC1 +  2 H 20  (A =  Na, K oder NH4) gibt 
man zur Lsg. des Fluorids Kieselsaure u. titrie rt unter Anwendung von Methylrot 
bis auf bleibcnde Rotfarbung (1 ccm 1/2-n. Saure entspricht 0,01 425 g F). SiO, kann 
ais Sol, ais frischgefalltes Gel u. auch ais K A H L B A U M -Praparat verwendet werden. 
Voraussetzung fiir die Brauehbarkeit der Methode ist, daB keine anderen Metallverbb. 
ais die der Alkalien oder NH4 yorhanden sind. Bei Ggw. von Ca-Salzen z. B. reagiert 
die Lsg. infolge der Dissoziation des CaSiF0 schon sauer, ehe alles F  durch Komplex- 
bldg. verbraucht ist. Die Methode ist auch zur acidimetr. Best. von Kieselsaure an- 
wendbar, indem man einen Zusatz von Alkalifluorid zur Kieselsaure gibt. (Ztschr. 
angew. Chem. 42. 856—57. 24/8. 1929. Berlin-Charlottenburg.) W r e s c h n e r .

Linsay G. Armstrong, Verbesserter Ammoniakdestillierapparał. Durch Ein- 
schalten eines zweiten Kolbens zwischen Destillierkolben u. Kiihler wird die fiir 
K jE L D A H L -B estst. u. einfache NH3-Destst. gebriiuchliche Apparatur elastiseher 
gemacht, so daB etwaiges StoBen der sd. FI. nichts schadet u. keine FI. in den Kiihler 
gelangen kann. (Chemist-Analyst 18. Nr. 6. 17. 1/11. 1929. Yarraville, Melb.) W ink.

J. Cowman, Eine bessere Methode zur Hcrstettung von Ammonmolybdat fur  
P 205-Bestimmungen. Um ein besseres Prod. zu erhalten, muB man beim Hinzu- 
fiigen von konz. Ammonhvdroxyd tiichtig umriihren. (Chemist-Analyst 18. Nr. 6. 7. 
1/11. 1929. Baltimore [Md.], Wihey & Co.) WlNKELMANN.

H. W. Jones, Fehler bei der Eisenbestimmung mit Bicliromat. Bei der titrimetr. 
Best. des Fe mit Kaliumbichromat entstehen haufig Fehler, die sich vermeiden lassen, 
wenn man die Red. mit Analysenblei vornimmt, nach 5 Min. langem Kochen abfiltriert 
u. noch h. 2 Tropfen SnCl2-Lsg. hinzugibt. Nach dem Abkuhlen wird Queeksilber- 
chlorid hinzugegeben n. das Eisen mit Kaliumbichromat u. Kaliumferricyanid nach 
dem Tiipfelverf. bestimmt. (Chemist-Analyst 18. Nr. 6. 11. 1/11. 1929. Auburn, 
R. I.) * WlNKELMANN.

Hugo Ludwik Piotrowski, Uber eine neue Methode zur Trennung von Zink und 
Magnesium. Zn wird durch Na2C03 quantitativ gefallt, iiberschussiges Na2C03 wird 
durch Rotfarbung mit Phenolphthalein angezeigt. Eine Mg-Lsg. wird in Ggw. von 
Phenolphthalein durch Na2CO:1 sofort, auch dann, wenn noch kein Nd. entstanden 
ist, rosa gefarbt. Aus einer Mg u. Zn enthaltenden Lsg. fallt Na2C03 erst das ganze 
Zn u. dann das Mg. MgC03 ist Yóllig 1. in K 2Cr20 T-Lsg., wahrend 100 Tle. K,Cr20 7 
nur 10 Teile ZnO in der Kalte u. ca. 2,5 Teile ZnO in der Hitze lósen. Eine Mg-Lsg.,
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aus der das Mg durch Na2C03 gefallt wurde u. durch Phenolphthalein rosa gefarbt 
ist, entfiirbt sich durch K2Cr20 r Lsg. Der Umschląg zu gelb entspricht dem Moment, 
in dem das Mg in Lsg. gegangen ist. Auf Grund dieser Beobachtungen schlagt Vf. 
fiir die Trennung von Zn u. Mg folgende Methode vor: Die Lsg. des Zn u. Mg wird in 
Ggw. von Phenolphthalein in der Kalte mit 10°/oig- Na2C03 tropfenweise bis zur bloi- 
benden Trubung versetzt, aufgekocht u. Na2C03 bis zur Rosafarbung zugesetzt. Zusatz 
von 3°/0ig. Dichromat in der Siedehitze, bis die Farbę in gelb umschlagt. Der Nd. 
wird in HCł gel. u. mit Na2C03 gefallt, jedoch wird nur soviel Na2C03 zugesetzt, daB 
keine Rotfiirbung eintritt. Filtrieren in der Hitze, Auswaschen. Das noch etwas Zn 
enthaltende F iltrat wird mit Na2C03 bis zur Rosafarbung versetzt, gekooht u. wiederum 
mit Dichromat bis zum Farbenumschlag titriert. Die geringe Menge Nd. wird durch 
ein zweites Filter filtriert. Dieser Nd. wird abermals in HC1 gel. u. mit Na2C03 gefallt. 
Beide Filter werden verbrannt u. gegliiht. (Przemyśl Chemiczny 14. 105—11.
1930.) ‘ SCHONFELD.

H. W. Jones, Ein Forlschrilt in der jodometrischen Bestimmung des Kupfers. 
Beim Wegkoehen des Ammoniakiiberschusscs fangt die Fl. haufig an zu stoBen. 
Deswegen nimmt man sta tt Ammoniak vorteilhafter eine 50°/oig. NaOH-Lsg., die 
tropfenweise hinzugegeben wird. Die Resultate sind ebenfalls sehr genau. (Chemist- 
Analyst 18 . Nr. 6. 11. 1/11. 1929. Auburn, R. I .)  W in k e l m a n n .

Ch. Benoit, Eine neue colorimetrische MikróbeslimmungsmetJiode des Kupfers. 
Die feuchte oder trockne Substanz wird in kleine Stiicke zerschnitten u. im K j e l d a h l -  
Kólbchen oder Porzellanschalchen mit einem Salpetersaure-Scliwefclsauregcmisch auf- 
geschlossen (tropfenweiser Zusatz bis zur vollstandigen Entfarbung). Die Schwefel- 
saure wird bis auf ein kleines Vol. abgeraucht (bei Fe- u. Ca-reicher Substanz fallen 
dabei die Sulfate aus). Man nimmt mit etwa 50 ccm W. auf u. kocht 15 Min. Nacli 
dem Abkiihlen .werden vorhańdene Sulfatndd. abfiltriert. Die klare Lsg. bringt man 
unter einer Glasglocke mit NH3-Dampfen zusammen u. sauert sie dann mit reiner 
Ameisensaure an, Man erhitzt nun auf etwa 70° u. leitet 1/2 Stde. H2S ein. Der sich 
bildende, geringe Nd. wird abfiltriert, mit H2S-gesatt. W. gewaschen u. noch feucht 
im Quarzróhrchen mit H2S04 +  HN03 aufgeschlossen. Die H2S04 wird abgeraucht, 
indem man bis auf ein kleines Vol. eindampft, mit W. aufnimmt, wieder eindampft u. 
dann noch einmal in 5 ccm dest. W. lóst. Die klare Lsg. wird unter Zuhilfenahme 
von Phenolphthalein mit einigen Tropfen Ammoniak genau neutralisiert, dann mit 
wenigen Tropfen verd. H2S04 angesauert, mit 3 ccm Amnwnrhodanid (Lsg. von 10%) -j-
1 ccm Pyridin versetzt u. geschiittelt. Bei gróBeren Cu-Mengen tr itt  sofort Griinfarbung 
auf. Bleibt die Lsg. farblos, so gibt man genau 1 ccm Chlf. hinzu, ąchuttełt durch u. 
laBt iiber Nacht stehen. Eine auftretende Farbung wird colorimetr. mit einer genau 
so bereiteten Standardlsg. verglichen. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 12. 65—69. 
15/3. 1930.) W in k e l m a n n .

James Silberstein, Ein Yorschlag fiir die mapanalytische Zinnbestimmung. Wenn 
man Zinn in Legierungen jodometr. bestimmen will, muB es zuvor in die zweiwertige 
Form iibergefiihrt w-erden, wozu man gewohnlich j5ise«draht oder Nagel benutzt. 
Vorteilhafter ist aber die Benutzung einer Nictóspirale, weil man nach der Red. die 
Lsg. sofort zur Titration verwenden u. weil man die Nickelspirale immer wieder nehmen 
kann. (Chemist-Analyst 18. Nr. 6. 8. 1/11. 1929. Chicago III, L. A. Cohn. 
& Bro.) W in k e l m a n n .

W. R. Schoeller und E. C. Deering, Untersuchungen iiber die analytische. Chemie 
von Tantal, Nióbium und ihren Mineralbegleilstoffen. IX. Trennu-ng von Tilan von 
Tantal und Nióbium. (VIII. vgl. C. 1927. II. 2621.) Die Verff. zur Trennung des Ti 
von den Erdsauren werden einer Kritik unterźogen. H a u s e r s  Mannitmethode fiihrt zu 
keiner Trennung. M u l l e r s  (Journ. Amer. chem. Soc. 33 [1911]. 1506) Verf. ist von 
den bekannten Trennungsmetlioden das relativ zuverlassigste, die von ihm gemeldeten 
befriedigenden Resultate konnten aber nicht wiedergefunden werden. Weder Salieyl- 
saure, noch NH4-Salicylat vermag aus dem Pyrosulfathydrolyse-Nd. das Ti heraus- 
zulósen; durch NH3 gefalltes Ti ist dagegen sowohl in Salieylsaure wie in NH4-Sali- 
cylat yollstandig 1. Werden die Erdsauren zusammen mit Ti durch NH3 gefallt, so ist 
nur ein mehr oder weniger groBer Teil des Ti in den beiden Reagentien 1., ohne dafl 
eine quantitative Trennung moglich ware. Schmelzen der Oxyde mit K2C03 u. Ex- 
traktion der Schmelze mit W. ist ais ein Trennungsverf. ebenfalls ungeeignet. Vff. 
berichten iiber vorlaufige Verss. zur Trennung der Erdsauren vom Ti, die aur der 
Lsg. der Bisulfatschmelze der Osyde in Weinsaurelsg. u. Dissoziation durch Kc elien
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m it einer starken Mineralsaure beruben; hierbei bleibt Ti in Lsg., wahrend die Erd- 
siiuren ausgeschieden werden. (Analyst 52. 625—37. 1927.) S c h ó n f e l d .

W. R. Schoeller und A. R. Powell, Untersuchungen iiber die analytisclie Chemie: 
um Taniał, Niobium und ihren Mineralbegleitstoffen. X. Trennung der Kieselsdure von 
den Erdsauren. XI. Fallung des Tilans mit Tannin. (IX. vgl. vorst. Ref.) X. Zur 
Trennung von Si02 von Ta- u. Nb-Oxyden wird das Gemisch mit HE u. H2SO., ein- 
gedampft; hierbei verfliichtigt sich das SiO, u. wird aus der Gewichtsdifferenz be
stimmt. Die Methode eignet sich fiir die Trennung ldeiner Mengen Erdsaure von 
groflen Mengen Si02. Fur die Best. kleiner Mengen Si02 in Ggw. groBer Mengen Erd
sauren ist das Verf. ungeeignet. Schmelzen des Oxydgemisches m it NaOH u. Be
handeln der Schmelze m it W., bzw. Schmelzen mit K 2C03 u. Fallen der Erdsauren. 
mit NaCl ergibt zu niedrige Si02-Werte. Genaue Resultate werden erhalten durch 
Schmelzen der Oxyde mit Bisulfat, Estraktion der Schmelze mit Oxalsaure oder 
Weinsaure u. Behandeln des unreinen Si02-Ruckstandes mit HE +  H 2S04. — 
XI. In  einer mit NH3 neutralisierten Lsg. von Ti in Oxalsaure oder Weinsaure erzeugt 
iiberschiissiges Tannin eine quanitative Ausfallung des Ti in Form eines roten, sehr 
T o lum inósen  Nd. Zur Trennung von Ta u Nb ist Tannin ungeeignet, sobald der Ti- 
Geh. der Substanz mehr ais l °/0 des Ta20 5-Geh. betragt. Diese Bedingung ist bei den 
Tantaliten meistens erfiillt; bei der Unters. der Columbite miissen erst die Erd
sauren Tom Ti getrennt werden. (Analyst 53. 258—67. 1928. Aldgate, London 
E. C. 3.) S c h ó n f e l d .

W. R. Schoeller und E. F. Waterhouse, Untersuchungen uber die analytisclie 
Chemie von Tantal, Niobium und ihren Mineralbegleitstoffen. X II. Beobachtungen uber 
die Pyrosulfat-Hydrolysenmethode. (XI. vgl. vorst. Ref.) Die Methode beruht auf der 
Zers. des Minerals durch Schmelzen m it Alkalipyrosulfat u. langerem Kochen der 
Schmelze zwecks Abscheidung der Erdsauren (ygl. C. 1922. H . 848). Die Methode 
eignet sich nicht fiir die Trennung der Erdsauren vom Zr u. die Ndd. sind durch Zr 
stark verunreinigt. Dasselbe gilt fur Fe"' u. andere Sesquioxyde. Die Trennung von 
Ferrosalz laBt sich zwar besser durchfiihren, ist aber nicht quantitativ. Ebensowenig 
ist die Methode fur die Trennung von T i von den Erdsauren geeignet. Durch gleich- 
zeitige Ggw. von Ti u. Zr wird die Fallung der Erdsauren verhindert. (Analyst 53. 
467— 75. 1928. Aldgate, London E. C. 3.) S c h ó n f e l d .

Organische Substanzen.
K.  H. SlottaundK. R. Jacobi, Herstellung organischer Reagenzien im analytischen 

Laboratorium. II. „Kupferron“ (Ammoniumsalz des Nitrosophenylhydrozylamins). 
(I. vgl. C. 1930. I. 1927.) 25 g frisch dest. Nitrobenzol werden mit 125 ccm 96%ig. A., 
u. 25 ccm W. gemischt. In  diese Mischung wird unter Eiskiihlung NHS bis zur yolligen 
Sattigung u. dann sofort H 2S in lebhaftem Strom eingeleitet, wobei die Kiihlung durch 
NaCl-Zusatz verstarkt u. bis zum SchluC durchgefiihrt wird (pastenartiger Krystall- 
brei). Zu der gekuhlten M. gibt man 500 ccm gewóhnlichen A. Nach griindlichem 
Umschwenken werden die Polysulfide abgesaugt u. 2 X mit 100 ccm A. gewaschen. 
Aus dem F iltrat wird mit einem l l/„ 1-Scheidetrichter die ath. Schicht abgetrennt,
2 X m it je 50 ccm W. gewaschen. Das im A. gel. Phenylhydroxylamin wird nun durch 
1/4-std. Einleiten von NH3 in das Ammoniumsalz ubergefiihrt. Nach dem Ablassen 
des Wassers gieBt man die Lsg. in einen 2 1 Filtrierstutzen, kiihlt m it Eiswasser u. leitet 
Athylnitrit ein (aus 25 g Natrium nitrit in  40 ccm W. u. 33 ccm gewóhnlichem 96%ig. A. 
durch tropfenweisen Zusatz von 90 ccm HC1 1:1); wobei sich langsam die glanzenden 
Blattchen des Kupferrons ausscheiden. Wenn die Lsg. farblos geworden ist, wird der 
Krystallbrei abgesaugt u. m it 25 ccm gewóhnlichem A. gewaschen. Ausbeute 25 g =  
80% der Theorie. Das glanzend weiBe Endprod. wird iiber CaCl2 u. (NH4)2C03 im Ex- 
siccator getrocknet u. in dunklen Flaschen, die zwisehen Filtrierpapier etwas (NH4)»COj 
enthaltcn, aufbewahrt. Falls es sich nicht vollkommen in W. lost, enthalt es noch 
Schwefel. Die Lsg. von solchen S-haltigem Kupferron ist vor dem analj-t. Gebrauch 
zu filtrieren. (Ztsehr. analyt. Chem. 80. 97—103. 1930.) WlNKELMANN.

Josef Lindner, Fehlerąuellen in der organischen Elemtntaranalyse. IV. Mitt.: Ober 
Kupferoxyd und Bleichromal. (HI. vgl. C. 1927. I. 1342.) Im  AnscliluB an friihere 
Verss. (vgl. 1. c. u. fruher) wird gepruft, inwieweit Kupferoxyd u. Bleichromat die (Juellen 
fiir die „fehlerhafte C02-Entw.“ bei der Elementaranalyse sind. — Um die Bindung 
von C02 durch Alkalispuren zu beheben, soli das Kupferoxyd mit Chromoxyd durchsetzt 
werden. — Ausgliihen im Tiegel fiihrfc zur raschen Erschopfung der C02-Abgabe, kann
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aber auch wieder dio Aufnahme yon C aus (reduzierenden) Flammengasen bewirken, 
was besonders oft beim Uberziehen von CuO mit Bleichromat nach dem Vorschlag 
von F. P r e g l  einzutreten scheint. — Es wird femer ein gutes Verf. zur Herst. eines 
kómigen Bleichromats angegeben. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 949—59. 9/4. 1930. 
Innsbruck, Univ.) B e r g m a n n .

J. J. Thompson und U. O. Oakdale, Eine allgemeine Methode fur die Bestimmung 
von Halogenem in organischen V erbindungen. Die Best. erfolgt durch Osydation der 
Halogenverb. mit rauchender H 2S04 unter Zusatz yon H20 2, K-Persulfat oder Cr03; 
das entwickelte Halogen wird in Natriumarsenitlsg. aufgefangen u. yolumetr. oder 
bei groBen Genauigkeitsanspriichen gravimetr. bestimmt. App. ygl. Original. Jod- 
yerbb. erhitzt man mit rauchender H2S04 u. H 20 2; etwa entstandenes Jodat wird 
durch zugesetzto Hydrazinsulfatlsg. reduziert. Dauer einer Best. 70—90 Min. Chlor- 
u. Bromverbb., die kein Metali enthalten, erhitzt man ł/2 Stde. mit etwas CuS04, 
kocht dartn m it 95°/0ig. H 2S04 u. K-Persulfat u. treibt nach Zusatz yon KMn04 das 
Halogen iiber. K-Persulfat ist manchmal mit KC104 verunreinigt u. muB zuvor auf 
dieses gepriift werden. Schwer oxydierbare Verbb., wie Chlorbenzol, erhitzt man 
nicht mit CuS04, H„SO., u. Persulfat, sondern mit rauchender H 2S04 u. Cr03. Verbb., 
die auBer Halogen noch Hg enthalten, werden mit 5 Teilen granuliertem Zink gemischt, 
damit die Bldg. des nicht fliichtigen HgCl2 +  H 2S04 vermieden wird. Bei Verbb., 
die As, Sb oder Bi enthalten, lassen sich diese Elemente nach Vertreibung des Halogens 
in den schwefelsauren Lsgg. bestimmen. Beleganalysen s. Original. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 5 2 . 1195—1200. Marz 1930. Ann Arbor [Michigan], Univ.) O s t e r t a g .

E. Wertheim, Die schnelle Bestimmung von Schwefel in organischen Verbindungen. 
Die Best. von S in organ. Verbb. erfordert 1. Uberfiihrung von S in Sulfat, 2. Best. 
von S04". Fiir die Uberfiihrung von S in Sulfat ist das Verf. von P a r r  (Journ. Amer. 
chem. Soc. 30  [1908]. 764) sehr geeignet. Die Best. von S04"  erfolgt nach dem Verf. 
von W iLD EN STEiN  (Ztschr. analyt. Chem. 1  [1862]. 323) durch Fiillung mit BaCl2 
u. Titration des iiberschiissigen BaCl2 mit Chromat; ais Indicator fiir Chromat dient 
Fe(CNS)2-Lsg. Wegen Einzelheiten des Titrationsverf. u. Beleganalysen muB auf 
das Original verwiesen werden. (Journ. Amer. chcm. Soc. 52. 1075—78. Marz 1930. 
Fayetteville [Arkansas], Uniy.) O s t e r t a g .

E. Wertheim, Bestimmung von Schwefel in fliissigen organischen Verbindungen. 
(Vgl. yorst. Ref.) In  fl. Yerbb. u. in solchen festen Kórpern, die sich fiir das Verf. 
v o n  P a r r  nicht e ignen , laBt sich S sehr einfach nach der K LASONschen Methode 
(Verbrennung im mit Stickoxyden beladenen Sauerstoffstrom; ygl. L e o n a r d , C. 1 9 2 3 .
IV. 383) bestimmen. Die Methode wird weiter yereinfacht. An Stello v o n  Sauerstoff 
wird Luft yerwendet, wodurch Verpuffungen so gut wie yóllig v e rm ied e n  werden. 
Der Platinkatalysator wurde zunachst durch „Chromel“, dann durch Pyrexglas- 
scherben ersetzt. Im  iibrigen wird die yon L e o n a r d  angegebene Apparatur benutzt. 
Best. yon S04"  nach dem v o m  Vf. (s. vorst. Ref.) abgeiinderten W iL D E N STE lN schen 
Verf. Beleganalysen s. Original. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 2 . 1086—88. Marz
1930. Fayetteyille [Arkansas], Uniy.) O s t e r t a g .

N. P. Komar, Die Bestimmung von Aceton in Luft. Die beschriebene Methode 
beruht auf dem Verf. von MESSINGER (Uberfuhren des Acetons in Jodoform u. Zuriick- 
titrieren des Jods) u. benutzt dieFiihigkeit des Acetondampfes, im geschlossenen Raum 
in Beriihrimg mit W. ąuantitatiy in dieses iiberzugehen. Genaue Beschreibung u. 
Zeichnung der Apparatur im Original. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński 
chemitschni Shurnal] 4 . 349—60. 1929. Charków.) T a u b e .

A. I. Kogan, Uber die Bestimmung der Citronensaure in Gegenwart einiger anderer 
organisclier Substanzen. I n  einem W uR T Z schen Kolben (mit seitlichem Ausstrómungs- 
rohr) von 100 ccm yerdiinnt man die zu untersuchende Lsg. mit W . auf 50—60 ccm, 
fiigt 1 ccm 80%ig- Essigsaure hinzu, erhitzt zum Sieden u. fugt durch einen Tropf- 
trichter alle 5 Min. 5— 8 Tropfen l 1/2%ig. KMn04-Lsg. hinzu, bis das sich bildende 
schwarzbraune Mn02 bei 5 Min. langem Sieden nicht yerschwindet. Das durch einen 
Kiihler kondensierte Destillat wird in einem 200 ccm MeBkolben aufgefangen. Darin 
wird das entstandene Aceton jodometr. bestimmt. Aus der Menge des Acetons laBt 
sich dann die Menge Citronensaure ermitteln: es entsprach 1 ccm 0,1-n. Jodlsg. 0,00 392 g 
reiner krystallin. Citronensaure (statt der theoret. Menge von 0,00 350 g). Bei Ggw. 
von Acetaldehyd laBt sich das Aceton nicht ohne weiteres messen, sondern man muB 
zunachst den Aldehyd zerstóren. Dies geschieht, indem man zu der Lsg. im MeBkolben
5 ccm 25%ig. H2S04 u. 3—4 ccm 5%ig. KMn04 hinzugibt, wenn die rotyiolette Farbung
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verschwindet, fiigt man von ncuem 4 ccni hinzu u. wiederholt dies so lange, bis die 
Violettfarbung 5 Min. lang bestehen bleibt. Man yersetzt dann tropfenweise mit „Per- 
hydrol“ von M e r c k ,  Farbung u. Nd. verschwinden. Um die zu untersuchende Lsg. 
alkal. zu machen, fiigt man unter Schutteln 10°/oig. NaOH-Lsg. bis zum Auftreten 
eines dauernden Nd. von Mn20 3 u. danaeh noch einen UberschuB von 20 ccm hinzu. 
Zur Zers. von uberseliiissigem PLO, werden nun noch 10 ccm MnSO(1-Lsg. (10%ig) 
zugegossen, wobei weiBo Flocken von Mn(OH)2 auftreten miissen. Man verdunnt in 
einem Kolben bis zur Markę mit W. u. filtriert durch ein trocknes Faltenfilter. In 
100 cem des Filtrats bestimmt man das Aceton in der angedeuteten Wcise, d. h. man 
fiigt einen UberschuB 0,1-n. Jodlsg. hinzu, sauert nach 5 Min. mit H2SO;1 an u. titriert 
das uberschussigc Jod. Auf diese Weise lieB sich die Citronensaure auch in Ggw. von 
W ein-, Apfel- u. Milchsdure, sowie von Glycerin, M ich- u. Traubenzucker quantitativ 
bestimmen. Die Methode eignet sich auch zur B est. der Citronensaure in Citronensaft 
u. in Milch. 50 ccm Milch wird mit 1 ccm Essigsaure von 80% versetzt u. zum Sieden 
erhitzt, nach dem Erkalten a u f  100 ccm a u fg efiillt, durchgeschiittelt u . durch ein trocknes 
Filter filtriert. 30 ccm vom Filtrat werden dann in der angegebenen Weise u n te rs u c h t . 
Es wurden in 100 ccm Milch 0,088 g Citronensaure gefunden. Eine B est. nach der 
B E A U -M ethode ergab 0,110 g (wahrseheinlich etwas zu viel). (Ztschr. analyt. Chem. 80- 
112—22. 1930. Odessa, Chem.-radiolog. Inst.) WlNKEI.MANN.

J. H. Ross, Die Bestimmung der reduzierenden Zucker. Es wird die Best. der 
reduzierenden Zucker mit FE H Ł iN G scher Lsg. durch Titration, durch elektrolyt. 
Best. des Cu im Filtrat des Cu20, durch gravimetr. oder volumetr. Best. .des Cu20  
u. die Best. des Cu20  neben Cu” durch Lósen in Saure u. Titration des Cuprosalzes mit 
Jod- oder K Mn O,-Lsg. besprochen. (Pulp Paper Magazine Canada 2 9 . 327. 27/2.
1930.) B r a u n s .

B estandteile von  Pflaazen u nd  Tieren.
L. Rosenthaler, Beitrdge zur Blausaurefrage. 25. Nachweis von Blausaure ad- 

dierenden Stoffen in blausaurehaltigen Destillaten. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 706.) Bei der 
Unters. von HCN-Pflanzen ist es nótig, zu ermitteln, ob HCN an Stoffe gebunden ist, 
die mit Wasserdampf iibergehen. Das Destillat wird in W. aufgefangen (unl. Teile 
werden mit A. gel.) u. auf 200 ccm aufgefiillt. In  der einen Halfte der FI. wird (nach 
24-std. Stehen) Gesamt-HCN nach L ie b i g - D e n i g e s ,  in der anderen Halfte wird die 
freie HCN nach V o l h a r d  bestimmt. Enthalt das Destillat keine HCN-bindenden 
Stoffe, so wird man in beiden Fallen dieselben Wcrte erhalten. Man kann auch in der 
Weise verfahren, daB man in der einen Halfte des Destillats sofort HCN nach V o l-  
HARD bestimmt, in der anderen Halfte nach 24 Stdn. Im Destillat von Schleichera 
trijuga ist im Gegensatz zu dem aus bilteren Mandeln ein HCN-bindender Stoff nicht 
vorhanden. (Pharmac. Acta Helv. 4. 62—63. 27/4. 1929.) S c h o n f e l d .

Gustav Klein und Hans Linser, Fluorometrische Bestimmung von Glykosiden: 
Asculin. Es wird eine Methode angegeben, fluorescierende Stoffe auf Grund ihrer 
Fluorescenz ąuantitatiy zu bestimmen, indem relative IntensitatsgroBen nach dem 
Prinzip der Nephelometrie bestimmt werden. Diese Methode ist besonders fiir be- 
stimmte Alkaloide u. Glucoside geeignet, fiir die bisher jede Móglichkeit einer quanti- 
tativen Best. fehlte, u. ist einfach genug, um in der physiol. Chemie brauclibar zu sein. 
Sie arbeitet mit geringsten Mengen Ausgangsmaterial, so daB eine weitgehende Dif- 
ferenzierung des Gewebsmaterials móglich ist. Die Methode wurde vorlaufig am 
Asculin ausgearbeitet; auf Grund einiger Bestst. dieses Stoff es aus der Pflanze wurde 
ein erster Uberblick iiber die quantitative Verteilung des Asculins in Aesculus hippo- 
castanum gewonnen. (Biochem. Ztschr. 2 1 9 . 51—71. 7/3. 1930. Wien, Pflanzen- 
physiol. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Wadim Roman, Eine chemische Methode zur quantitativen Bestimmung des Cholins 
und einige physikalisch-chemische Dalen des Cholins und seiner Salze. Es wird eine 
Methode angegeben, die es gestattet, Cholin in Lsgg. in einem Bereiche von 5 y bis 
zu 5 mg mit einer maximalen Fehlerbreito von ±  5% auf chem. Wege quantitativ 
zu bestimmen. Die Best. beruht auf einer Fallung des Cholins mit Jod ais Cholin- 
perjodid u. nachheriger titrimetr. Best. des Jods mit Natriumthiosulfat. — Die Loslich- 
keit des Cholins u. Cholinchlorids in verschiedenen Lósungsmm. wird bestimmt. Die 
Losliehkeit des Cholinperjodids u. des elementaren Jods wird insbesondere bei tiefen 
Tempp. in verschiedenen Salzlsgg. bestimmt. Ba-Ionen verhindern die Blaufarbung 
der Starkę durch Jod in Lsgg. Beim Eindampfen von Cholinlsgg. entstehen Verluste, 
die bei verhiiltnismaBig groBen Cholinmengen (0,3 mg u. mehr) nur bis hóchstens
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10% ausmachen, bei kleineren Cholinmengen jedoch bis zu 100% bctragen konnen. 
Beim Eindampfen im Vakuum sind dio Verluste geringer. Cholin- u. Cholinchloridlsgg. 
werden durch erhohte Tempp. bis zu 70° nicht beeinfluBt, wahrend reines, troekenes 
Cholin sich schon bei 40° selbst im Vakuum zersetzt. Weder weiBes Licht noch ultra- 
yiolette Strahlen wirken auf Cholin- oder Cholinchloridlsgg. ein. (Biochem. Ztsehr.
219. 218—31. 7/3. 1930. Berlin, Biolog.-chem. Inst. des stadt. Krankenhauses am 
Urban.) K o b e l .

A. Blankenstein, Ermiltlung des Cystingchaltes von Proteinen auf colorimetrischem 
Wege. Der Cystingeh. verschiedencr Eiweifikorpcr wurde nach einer neuen im Original 
beschriebenen colorimetr. Methode ermittolt. Dio Bestst. ergaben fiir Wittepepton
1,25%, Fibrin l,3°/o» Serumglobulin 0,8°/o. Serumalbumin l , 6°/0 u. fiir Gelatine Spuren 
Cystin. (Biochem. Ztsehr. 218. 321—30. 28/2. 1930. Aachen, Lab. des Rheumaforsch.- 
Inst. beim Landesbad.) KOBEL.

Gulbrand Lunde und K. Wiilfert, Uber die Fallung von Eiweipicorpehi mit Eisen- 
hydroxydsol. I. Eiscnhydroxydsol zeigt gegenuber ampholytoiden Kolloidcn ein 
stark spozif. Verh. u. eignet sich dcshalb zur Charakterisierung u. Fraktionierung 
von EiweiBkorpern in Fallen, bei dencn andere Methoden nicht brauchbar sind. 
(Biochem. Ztsehr. 219. 171—85. 7/3. 1930. Stavanger, Forschungslabor. der Norweg. 
Konservenindustrie.) K o b e l .

Erik M. P. Widmark, Blutproben fiir ger ichtsmedizinische Alkoholbestimmungen. 
Es wird eine Methode beschrieben, Blutproben fiir gerichtsmcdizin. A.-Bestst. nach 
W id m a r k  (C. 1923. II. 987) in Capillaren, die ca. 100 mg Blut fassen, so zu yersenden, 
da(3 der A.-Geh. wahrend der Zeit zwischen Entnahme der Probe u. Ausfiihrung der 
Analyse keine Veranderung erfahrt. (Biochem. Ztsehr. 218. 465—67. 28/2. 1930. 
Lund, Medizin.-chem. Inst.) K o b e l .

L. H. Peretz und M. M. Ginsburg, Uber eine biologisćhe Methode der Lipoid- 
bestimmung und. ihre Anwendung in der Psychiatrie. Die Lipoidmenge eines Serums 
wird durch seine Schutzwrkg. gegenuber der Hamolyse von roten Blutkórperchcn 
gegenuber Saponin bestimmt. Patholog. Seren werden mit einem „n. Standardserum 
verglichen“ . Bei Seren mit positiyer WASSERMANN-Rk. ist der so ermittelte Lipoid- 
geh. erniedrigt, bei man.-depiessivem Irrescin u. bei Morphinismus erhoht. Bei Epi- 
lepsie sind groBe zeitliche Differenzen. Bei demselben Menschen ist der Geh. ziemlich 
konstant, doch bestehen groBe Differenzen zwischen yerschiedcnen normalen. (Arch. 
Psychiatrie und Nervenkrankheiten 83. 533—46. 1928. Leningrad, Inst. fiir med. 
Wissenschaften. Sep.) M e i e r .

M. Wagenaar, Mikrochemische Reaktionen auf Pilocarpin. Kurze Zusammen- 
stellung der Rkk. Ais Zeichen der Empfindlichkeit gelten Grenzkonzz., in denen noch 
Rk. eintritt (kleinste naehweisbare Mengc in /<g): Rk. mit PlClt 1: 100 (10), PtBr4 
1: 200 (5), PtJ4 1: 1000 (2), AuCl3 1: 2000 (1), AuBr3 1: 1000 (2), A uJ.a 1: 100 (10), 
Pikrolonsaure 1 : 500 (5), Jodlsg. 1:500 (5). (Pharmac. Weekbl. 67. 285—87. 22/3.
1930.) _________________  G r o s z f e l d .

Robert E. Robb, Evansville, Indiana, Bestimmung des Feuchiigkeitsgehaltes. Man 
bestimmt den Feuchtigkeitsgeli. von kórnigen in W. unl. Substanzen aus der Differenz 
der durch die gleiche Gewichtsmenge feuchten u. trockenen Materiales yerdrangten 
W.-Menge. (A. P. 1 749 606 vom 17/8. 1928, ausg. 4/3. 1930.) D r e w s .

[russ.] W. Burdakow, Q ualita tive  Analyse der Sauren und  M etalle. 3. Aufl. L en ingrad : 
K ububsch  1930. (193 S.) 2.40 R b.

Josć M. Clavera y  Ram on Portillo, P rac ticum  do Quim ica. G uia de bolsillo a d ap tad a  a  los 
cursos p racticos de (ju im ica generał y  Q uim ica analitica .. 2. ed. am pliada. M adrid : 
Sucesores de R iy ad en ey ra  S. A. 1930. (204 S.) 8°. 6.50.

W alter Herz, Physikalische Chemie ais G rundlage der analy tischen  Chomie. U n te r M itarb . 
v. L. Lorenz. 3. um gearb. A ufl., zugl. 4. Aufl. d . L eitfadens d. th eo re t. Chemio desselben 
Vorf. S tu t tg a r t :  F . E nke 1930. (V III , 310 S.) gr. 8°. =  Dio chemischo A nalyse. 
B d. 3. —  M. 17.—  ; Lw. M. 19.— .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem ein e chem ische T echnologie.

Selden Co., Amerika, Kontaktapparat nach Tentelew, gek. durch Einricht^ngen, 
in denen die Rk.-Gase zuerst parallel zu den mit Kontaktmasso gefullten Rohren in
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direktem Warmeaustausch mit diesen gefiihrt werden, dann unter Umkehrung ihrer 
Stromungsrichtung in direkter Beruhrung mit der AuBenwand dieser Rohre flieBen 
u. endlich in nochmaliger Umkelir ihrer Stromungsrichtung durch die mit Kontakt- 
masse gcfiiUten Rohre selbst hindurchstreichcn. Die eingefuhrten Gasmengen konnen 
durch Drosselkorper geregelt. werden, um in der Mitte der Vorr. grofiere Mengen durch- 
treten zu lassen ais an den Randern. (F. P. 664 632 vom 26/11. 1928, ausg. 5/9.
1929. A. Prior. 2/12. 1927.) H o r n .

M. Franki, Augsburg, Trennung von Oasen durch Verfliissigung. Die Kalte- 
speicher sind in Zonen geteilt, in denen die dem Gas ausgesetzte Oberflache nach 
dem k. Ende zu gróBer ist; das Querschnittsvol. fiir den Gasdurchtritt verringert 
sich, so daB der bei niedrigeren Tempp. geringeren spezif. Warme der Metalle Rechnung 
getragen wird. (E. P. 294 944 vom 1/8. 1928, Auszug veróff. 26/9. 1928. Prior. 1/8.
1927. Zus. zu E. P. 246 172; C. 1926. I. 2820.] D r e w s .

Midden-Europeesche Octrooimaatschappij, Amsterdam, Herstellung von Kohlen-
sdureeis auf direktem Wege aus fliissiger Kohlensaure. Durch eine erstmalige Entspannung 
der fl. C02 auf eine angenahert dem Tripelpunkt der C02 (— 56,6°) entsprechende 
Spannung wird zuerst nasser Schnee u. danach durch eine weitere Entspannung Eis 
erzeugt. — Ein zur Durchfuhrung des Verf. geeigneter App. wird beschrieben. (Hierzu 
vgl. Schwz. P. 134734; C. 1930. I. 1343.) (Schwz. P. 134 733 vom 26/6. 1928, ausg. 
1/11. 1929.) D r e w s .

Bumham Chemical Co., ubert. von George B. Burnham, Reno, Nevada, 
KrystaUisieren von Salzen aus Laugen. Die zu krystalhsierende Salzsole wird zunaclist 
in einen tiefen Teich gepumpt u. unter kunsthcher Bewegung der Einw. von Sonne 
u. Wind ausgesetzt. Sobald die Lauge in bezug auf Natriumcarbonatsulfat gesiitt. 
ist, wird sie in einen seichten, meistens nur 8 cm tiefen Teich gebracht, in dem in 
Zwischenraumen von 30—45 cm Pfalile errichtet sind, welche die auf der Oberflache 
der konz. Lsg. beim weiteren Verdunsten d. W. sich bildende Salzschicht stiitzen 
sollen. Die Salzschicht verhindert dann das weitere Verdunsten von W., wahrend 
sie andererseits die durch Einstrahlung aufgenommene Warme in der Lauge zuriick- 
halt u. diese weiter erwarmt wird. Unter giinstigen Umstanden kann die Lauge eine 
Temp. von 60° C annehmen. Schon wenig oberhalb 35° scheidet sich das Natrium- 
carbonatsulfat ab. Die Lauge wird abgelassen u. neue konz. Lauge unter die Salz
schicht gefiihrt. H at diese eine ausreichende Dicke erlangt, so wird sie entfemt. 
(A. P. 1724 558 vom 16/11. 1925, ausg. 13/8. 1929.) D r e w s .

G. La Cauza, Mailand, Konzentrieren vcm Saften und Extrakten. Vegetabil.
Estrakte, Safte, organ. u. anorgan. Fil. werden in geeigneten Vorr. soweit abgekuhlt, 
bis ca. zwei Drittel der Lsg. gefroren sind. Das Eis wird von der Fl. getrennt. (E. P. 
316167 vom 23/4. 1928, ausg. 22/8. 1929.) D r e w s .

Michael Polanyi und Stephan v. Bogdandy, Deutscliland, Yerjahren und 
Vorrichtung zur innigen Misćhung oder chemischen Synlhese gegenseitig unlóślićher 
oder schwer reagierender Stoffe. Zu den Reff. nach E. PP. 293 302; C. 1928. II. 1920, 
u. 303 900; C. 1929. I. 2215, ist folgendes nachzutragen: Ein Stoff in feiner Verteilung 
wird m it der stiindig sich erneucrnden Oberflache eines zweiten fl. Stoffes in Beriihrung 
gebracht. Auf diese Weise werden z. B. kolloidale Lsgg. erzeugt oder Stoffe, die nur 
im Dampfzustand reagieren, mit Stoffen, die bei der Verdampfungstemp. der ersteren 
zers. werden, z. B. Metalle mit organ. Fil. in Rk. gebracht. (F. P. 660 183 vom 3/3.
1928, ausg. 8/7. 1929. D. Priorr. 4/3., 2/7., 1/10. 1927 u. 12/1. 1928.) HORN.

Ernst Beri u n d  Georg Lunge, T aschenbuch fu r  d ie anorganisch-chem ische GroBindustrie. 
H rsg . v. E . B eri. 7., um gearb . Aufl. [2 T le.] T l. 1. 2. B erlin : J .  Springer 1930. k l. 8° 
u. 4°. Lw. u. in  M appe M. 37.50. 1. T ex t. (X IX , 402 S.) kl. 8°. Lw. 2. Nomo- 
gram m e. (IV  S., 31 T af. m it  4  B l. u. S. E rk i.)  4°. I n  M appe.

II. G ew erb eh ygien e; E ettungsw esen .
Herman M. Baker, Gewerbliche Methylchloridvergiftung. Vf. berichtet iiber 

75 Falle bei Arbeitern an Gefrieranlagen, meist leichterer Art. Symptome: Schwindel, 
schwankender Gang, Schlafrigkeit, Liedlahmimg (Ptosis), Appetitlosigkeit, Gewichts- 
abnahme, Nausea, bisweilen mit Erbrechen, Sehstorungen, in 3 Fallen Scliluck- 
beschwerden, in einem Falle nicht beeinfluBbarer Schluckauf; Blut, abgesehen von 
wechselnden Anamien, n., im Urin Spuren von Formiaten. Die Symptome schwanden
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langsam in 7—21 Tagen ohne Eolgen, mit einer Ausnalime. Behandlung durch alkal. 
Diat, nótigenfalls rektale oder intrayenóse Alkalianwendung. (Amer. Journ. publ. 
Health 20. 291—95. Marz 1930. Evansville, Ind.) G r o s z f e l d .

Arthur Ringel, Sicherung von Kanalisationsleitungen gegen Brand und Explosions- 
gefahren, praktische Untersucliungsergebnisse mit Hilfe von Diffusionsgasanzeigem. 
Bei der zunehmenden Gefahr der Gasbldg. in den stadt. Kanalisationsleitungen wird 
rechtzeitige Erkennung yon Gasvork. immer notwendiger; dio D a v y s  c h e  S i c h e r -  
h e i t s l a m p e  u. der D i f f u s i o n s g a s a n z e i g e r  sind hierfiir geeignote 
Mittel. — Die Arbeit behandelt ferner die Eigg. der in don Kanśilen vorkommenden 
Gase C02, CO, H 2S, Cl, NO, Bzn., C0H6, Spiritus, Ather, Leuchtgas, CH,, H 2 u. C2H2, 
sowie ihre etwaige Auswrkg. in den Kaniilen. (Gesundlieitsing. 52. 759—65. 2/11.
1929. Dusseldorf, Stadt. Kanalisationswerke.) S p littG E R B E R .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt, vormals Roessler, Frankfurt a. M. 
Oasmaskenfiillung. 100 Teile Alkalisuperoxyd werden mit nicht mehr ais 9 Teilen W. 
gemischt. Das W. wird in fein verteilter Form u. unter guter Durchmischung u. 
Kiihlung des Superoxyds zugegeben. (Schwz. P. 134784 vom 5/11. 1927, ausg. 
16/10. 1929. D. Prior. 10/11. 1926.) K tiH L lN G .

I. Rajkovits, Budapest, Luftreinigungsmasse, bestehend aus C02 und CO absor- 
bierenden Stoffen. Natronlauge u. Kalk werden mit Gips gemischt u. entweder ais 
Pulver oder aber ais Formstiicke verwendet. Vorteilhaft ist es noch, wenn man dem 
Gemenge noch W. anziehende Stoffe, wie NaCl, sowie Geruchstoffe zusetzt. (Ung. P. 
96 569 vom 19/9. 1927, ausg. 15/10. 1929.) G. K onig .

U L  E lektrotechnik .
C. Sykes, Molybddndrahtofen. Vf. beschreibt zwei Arten von Ofen, dereń Heiz- 

wieklung aus Molybdiindraht besteht. Der erste Ofen besteht aus einem porósen 
Alundumrohr, welches mit Mo-Draht bewickelt u. von einem weiteren Bohr um- 
geben ist. Die ganze Anordnung befindet sich in einem mit Kieselgur gefiillten gas- 
dichten Stahlgehause. In  das porose innere Rohr wird ein Gemisch yon N2 u. H 2 
geleitet, welches durch die Poren hindurch in den Zwischenraum hineindiffundiert 
u. die Heizwicklung vor Oxydation schiitzt. Der zweite Ofen ist alinlich wie der erste 
konstruiert, nur dafi das innere Rohr nicht poroś ist. Infolgedessen sind zum Spiilen 
des Raumes zwischen den zwei konzentr. Róhren Zu- u. Ableitung fiir das Schutzgas 
yorgesehen. In  diesem Ofen lassen sich also auch Arbeiten in osydierender Atmo- 
sphiire ausfiihren. Die erreichbare Hóchsttemp. ist bei einem Rohrdurclimesser von
1 Zoll 1750° u. fiillt bei der VergróBerung des Rohrdurchmessers auf 4 Zoll auf 1650°.
Es werden niihere Angaben iiber die Betriebsverhaltnisse gemacht. (Trans, eeramic. 
Soc. 29. 55—62. Febr. 1930.) A s c h e r m a n n .

F. Dobrovsky, Das galranoplastische Verfahren fur Porzellanisolałoren. Hoch- 
spannungsisolatoren miissen oft innerhalb enger Durchfiihrungen mit einer diinnen, 
fest haftenden Metallschicht verschen werden. Die Auftragung von „Glanzsilber“ in 
Form des Resinats bereitet Schwierigkeiten. Vf. empfiehlt deshalb Galvanisierung. 
Die chem. gereinigto Flachę wird mit einem fein gemahlenen Graphit-Japanlack- 
Benzin- Gemisch bestrichcn, besser noch unter Drehen damit voll laufen gelassen. 
Es wird langsam getrocknet u. bei 180° eingebrannt. Die Verkupferung erfolgt bei
2 Volt auf der tadellosen Flachę. Es werden genaue Anweisungen fiir die Galvanisierung 
gegeben. (Keram. Rdsch. 38 . 38— 41. 16/1. 1930. Zuckmantel-Teplitz.) Sa l m a n g .

T. N. White, Eine Anordnung zur automatischen Regulierung des Vakuums einer 
Shearer- Ronlgenróhre. Ein Teil des zum Betrieb der Róhre erforderlichen Primar- 
stromes des Transformators wird durch eine Drahtwicklung geleitet. Bei Anwachsen 
des Stromes (vermindertes Vakuum) wird elektromagnet. ein Hg-VerschluB geoffnet, 
welcher sonst die Róhre von der Vakuumpumpe abschlieBt. (Journ. scient. Instruments 
7. 99—100. Marz 1930. Montreal, Univ.) S k a l i k s .

United States Gypsum Co., iibert. yon: Bruno E. Balduf, Chicago, V. St. A.,
Masse fiir Isolierungen, bestehend aus einem troeknen, flockigen Gemisch yon ge- 
pulyertem, nur zum Teil sehwach gebranntem Gips u. 12,5—25% fein zermahlenen 
Papierfasem. Das Gemisch, das durch Befeuchten mit W. oberflachlich mit einer
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Kruste versehen werden kann, ist leicht, feuersicher u. schall- u. warmeisolierend. 
(A. P. 1723 989 vom 8/5. 1926, ausg. 13/8. 1929.) S a r r e .

Westinghouse Electric & Manufacturing Comp., Pennsylvanien, ttbert. von: 
Joseph. E. Gross, Swissvale, Pennsylvanien, Elektrisches Isoliennaterial, bestehend 
aus einem Gemisch yonNatriumsilicat u. fein verteiltem Glimmer, das sich besonders zum 
Isolieren von Dynamoblechen eignen soli. Gegenuber Lack u. a. organ. Isolieranstrichen 
hat es den Yorteil, daB es unverbrennlich ist u. beim Pressen zwischen den Blechen nicht 
verdrangt wird. (A. P. 1750 305 vom 19/11. 1927, ausg. 11/3.1930.) G e i s z l e r .

Henry Leitner, London, Eleklrischer Sammłer, bei dem das akt. Materiał der posi- 
tiven Elektrode aus P b0 2 besteht. Das P b0 2 wird mit einer mit MgS04 gesatt. Lsg. 
von 75% Glycerin u. 25% W. angeniacht. Die M. besitzt groBe Harte u. Baclt- 
fahigkeit, ist porós u. die daraus hergestellten Elektroden weisen hohe Kapazitat auf. 
(A. P. 1750 230 vom 28/3. 1929, ausg. 11/3. 1930. E. Prior. 27/3. 1928.) G e i s z l e r .

Paul Gubser, Freiburg, Schweiz, Leitende Belage auf Platten oder Filmen aus 
Zellstoffderivaten. Aus unedlen Metallen, wie Cu oder Zn, oder aus Graphit o. dgl. 
bestehende Pulver oder Blattehen werden auf die Platten oder Filme in Ggw. yon Fil. 
aufgebraclit, welche die Oberflachen der Platten oder Filme losen bzw. ihre Quellung 
bewirken. Die t)berzugc liaften fest auf den Unterlagen. (Schwz. P. 134190 vom 
20/10. 1928, ausg. 16/9. 1929.) K u i i l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Dcutschland, Metallische Folien. Man tragt 
auf eine Metallunterlage fortlaufend eine festhaftende Schicht aus Cellulosederiw. 
auf, die nach der Verfestigung mit der Metallunterlage zusammen aufgewickelt wird. 
(F. P. 676 870 vom 19/6. 1929, ausg. 28/2. 1930. D. Prior. 20/6. 1928.) E n g e e o f f .

Henry Georges Andre, Paris, Bei Erwdrmung oder Sdurefullung wirksamer 
Gleichrichter, 1. dad. gek., daB die Anodę aus schwer oxydierendem Metali (z. B. Ag) 
oder aus gut leitender Kohle (z. B. Graphit), beide im Kolloidzustand, u. daB die 
Kathode aus einem schlecht leitende Oxydverbb. bildenden Metali (z. B. Ni) oder 
bei der Betriebstemp. leitenden Metalloid (z. B. Si) oder aus Legierungen oder Verbb. 
schlecht leitende Oxydverbb. bildender Metalle u. Metalloide besteht. — Die Unter- 
anspriiche betreffen besondere Vorsclirifton fiir die Anordnung der Fl., in der die 
kolloidale Anodę suspendiert ist. Bei dem Gleichrichter tr i t t  beim Stromdurchgang 
weder Gasentw. noch Salzbldg. auf, auch soli der Wrkg.-Grad besser sein, ais bei den 
bekannten Apparaten. — 2. Kolloidaler Gleichrichter nach D. R. P. 489 955, dad. 
gek., daB die Kathode im Innern des Gleichrichters vom Boden des GefiiBes Abstand 
hat. — Es sollen Kurzschliisse, die durch die Ansammlung von zum Gerinnen ge- 
brachtem Anodenmaterial am Behiilterboden entstehen kónnten, vermieden werden. —
з. Kolloidaler Gleichrichter nach D. R. P. 489 955, gek. durch eine Kathode aus Fe-Ni, 
Fe-Si, Ta oder einer Ta-Legierung, insonderheit einer Ta-Fe-Legierung. — 4. Kolloidaler 
Gleichrichter nach D. R. PP. 489 955, 493 700 u. 493 701, dad. gek., daB die Zu- 
leitungen zu einer festen Anodę u. zu einer Vielzahl untereinander parallel geschal- 
teter Kathoden von oben ber in die Zelle eingefiihrt sind u. durch die oberhalb der 
kolloidalen Anodę festgemachte Fl. fiihren u. daB die festen Elektroden vollstandig 
in das die kolloidale Anodę bildende eintauchen. — Die feste Zuleitung der Anodę 
soli dabei an den Boden des Gleichrichters gefiihrt werden, damit von dieser sich 
ablósende Teilchen nicht auf die Kathode fallen u. Kurzschliisse herbeifiihren. (D. R. P. 
489 955 KI. 21 g vom 19/10. 1924, ausg. 24/1. 1930. F. Priorr. 13/11. 1923 u. 30/4. 1924
и. D. R. PP. 493 700, 493 701 [Zus.-Pat.] KI. 21 g vom 22/12. 1925, ausg. 15/3. 1930.
F. Priorr. 26/12. 1924 u. 29/4. 1925, 493702 KI. 21 g [Zus.-Pat.] vom 30/1. 1927, 
ausg. 15/3. 1930.) G e i s z l e r .

IV . W asser; A bw asser.
R. E. Hall, Einige Beispiele und Regelnfur die Wasserbehandlung. In Erweiterung 

eines fruheren Aufsatzes (C. 1929. II. 1446) werden Betriebsergebnisse aus Anlagen 
mitgeteilt, in denen das vom Vf. besehriebene System der Wasserbehandlung angewandt 
wurde. Verss. mit schaumungsverhindemdem Materiał (ungesatt. KW-stoffe der ali- 
phat. Reihe) yerliefen gunstig. (Ind. engin. Chem. 21. 824—29. Sept. 1929. Pittsburgh, 
Pa., 304 Ross St. Hall Laboratories, Inc.) S p l i t t g e r b e r .

Malcolm Pirnie, Lilftung bei der Wasscrreinigung. (Vgl C. 1930. I. 2138.) Ober- 
schiissige, gel. CO  ̂ kann zu einem Teile durch Liiftung des W., der Rest durch chem. 
Bindung beseitigt werden. (Water Works Sewerage 77. 58. Febr. 1930. New York.) S a lm .
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H. B. Crane, Enthartung ton Wasser durch Zeolithe fur stadtische Zwecke. W. wird
durch ein Zeolitlifilter gedriickt, bis die Enthartung nachliiCt. Dann wird das Eilter 
mit NaCl-Lsg. regeneriert. In  einem anderen Verf. wird zuerst Kalk zugesetzt, bis 
die Carbonathiirte verschwunden ist, dann wird so viel C02 zugesetzt, bis sich kein 
Nd. mehr naehtriiglich absetzen kann. Das W. wird dann filtriert u. durch das Zeolith- 
filter geschickt. (Watcr Works Sewerage 77. 59—61. Febr. 1930. Chicago, Internat. 
Filtcr Co.) Sa l j ia n g .

Elwood W. Scarritt, Kombination von Zeólithenthdrtung und -Entsalzung fur 
Iiesselwasserreinigung. Durch Verminderung von Enthartungsmitteln, Verkleinerung 
des Abblasens mit entsprechender Brennstoffcrsparnis u. durch die Einhaltung eines 
richtigen Sulfat-Alkalitatsverhaltnisscs ohne Anwendung von Schwefelsaure, sauren 
Salzen oder Na2S04 gewahrleistet die in vorliegendem Artikel besehriebene kombinierte 
Methode ein vóllig reines Kesselwasser u. damit auch die Erzeugung eines reinen 
Dampfes. (Ind. engin. Chem. 21. 821—23. Sept. 1929. Elgin, 111., Elgin Softener 
Corporation.) SPLITTGERBER.

John R. Baylis, Risse in Filterbetten. Sandfilter konnen ihre Wrkg. einbiiCen 
durch RiBbldg. Die Ursache der Risse ist meist Versclimutzung. Deshalb ist liaufige 
Spiilung notwendig. (Water Works Sewerage 77. 37—40. Febr. 1930. Chicago, 
111.) S a l m a n g .

B. A. Adams, Aufzahlung der sulfitreduzierenden Anaerobier und die Bedeutung 
ihrer Anwesenheit im Wasser. Die in den menschlichen Ausscheidungen haufig, in tier. 
Ausscheidungen weniger zahlreich sich befindenden sulfitreduzierenden Anaerobier 
vermehren sich weit mehr auf vegetativem Wege ais durch Sporen. Ihre Ggw. im W. 
ist ein Zeichen fiir erhebliche Verunreinigungen. Ob pathogene Keime zu der Gruppe 
gehoren, ist noch nicht sicher. Gegen Chlor sind sie widerstandsfahiger ais B. coli. 
(Water and Water Engin. 31. 412—15. 20/9. 1929.) S p l i t t g e r b e r .

Hans Balcke, D ie ncuzeitliche Speisew asseraufbereitung. Leipzig: O. Spam er 1930. (V II,
138 S.) gr. 8°. M. 14.— ; Lw. M. 16.— .

V. A norganische Industrie.
N. F. juschkewitscll, Unter suchungen der Einzelstadien des N H r Sodaprozesses 

im Laboratorium. I. Auf Grund wissenschaftlicher Unterss. des Ammoniak-Soda- 
prozesses wird auf die Wichtigkeit der vorherigen Reinigung der Rohlaugen hingewiesen. 
Verschiedeńe Anordnungen, die diesen Zweek erfiillen kónnten, werden besprochen. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1087—98.
1929. Chem.-technol. Lab. d. Inst. f. angew. Mineralogie.) G u r ia N.

I. G.Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trocknen von Siickoxyde enthalten-
den Oasen. Das Trocknen erfolgt mittels H2SOj bei Tempp. von 30—100° u. vorzugsweise 
unter Druck von z. B. 5 at. Die H 2S04 soli nach der Behandlung der Stickoxyde 
noch eine Konz. von 60—65% aufweisen. (E. P. 284 839 vom 1/1. 1927, ausg. 
1/3. 1928.) D r e w s .

Theodor Lichtenberger, Stuttgart, Franz Meyer, Dresden, und Ludwig Kaiser, 
Herbede, Aminoniumchlorid. In gesehmolzencs Alkalichlorid wird zweckmaBig etwas 
weniger ais die aquivalente Menge (NH4)2S04 eingetragen. Zwecks inniger Durch- 
mischung u. Verhinderung von Red. durch die Flammengase wird Luft durch die 
Schmelze geleitet. NH4C1 sublimiert. (Schwz. P. 135 739 vom 4/6. 1928, ausg. 
16/12. 1929.) K u h l i n g .

Victor Chemical Works, Chicago, iibert. von N. Lindberg und G. A. Mc Donald, 
Chicago Heights, Herstellung -eon Amrnonium- und Natriumphosphat. Krystalle von 
(NH4)3P 0 4 oder Na3P 0 4 werden von Fe u. Al befreit, indem man sie mit einer gesatt. 
Lsg. des betreffenden Phosphates behandelt. (E. P. 316 136 vom 9/7. 1929, Auszug 
veróff. 18/9. 1929. Prior. 23/7. 1928.) D r e w s .

H. Pick, Aussig a. E., Eegenerieren aktirer Kohle. Bei der Entchlorung von W. 
Yerbrauchte akt. Kohle wird, am besten in der Hitze, mit einer alkal. wirkenden 
Substanz verruhrt. Angegeben ist mehrstiindiges Riihren in h. 5°/0ig. Na2C03-Lsg. 
(E. P. 316 269 vom 26/7. 1929, Auszug veroff. 18/9. 1929. Prior. 26/7. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kohlenstoff. 
Man erhalt C aus CO oder dieses enthaltenden Gasen durch Zers. des CO b'-i hohen
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Tempp. in Ggw. geringer Mengcn einer organ. Metallverb. oder eines Metallearbonyles. 
Ais organ. Metallverbb. kommen z. B. in Frage Acetyl-Acetonverbb. des Fe, Ni, Co. 
Diese konnen period, oder dauernd zugesetzt werden, am zwęckmaBigsten in Form 
verspriiliter Lsgg. Man arbeitet z. B. bei 400° u. 100 at. Die aufier dem C ent- 
standene C02 wird durch Wasclien entfernt u. das Gas dureli den nachsten Ofen 
gesehickt. (E. P. 286 845 vom 4/2. 1927, ausg. 5/4. 1928.) D r e w s .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., iibert. von: Justin F. Wait, New York, 
Entwassem von Alkaliliydroxyd. Das W. enthaltende geschm. Alkalihydroxyd wird 
durch umnittelbare Einw. eines elektr. Stromes entwassert. (A. P. 1749 455 vom 
31/12. 1924, ausg. 4/3. 1930.) D r e w s .

[russ.] J . K. Dawydow, Salzlager u n d  Salzinduatrien  in  T urkm enion. M oskau: Technischer
S taa tsy e rlag  1929. (21 S.)

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
V. Busch, Beinigen -und Sortieren von Rohsłoffen durch Schlammen. (Keram. 

Rdsch. 38. 199—200. 27/3. 1930. Sehnaittenbach.) S a l m a n g .
L. James Boucher, Kalksteiribruch bei der Northamptonfabrik der Atlas-Portland- 

zement Co. Beschreibung des Bruches u. der Fórderung. (Techn. Publ. Amer. Inst. 
Mining metallurg. Engineers 1930- Nr. 272. 17 Seiten.) S a l m a n g .

F. Niebling, Rationelles Brennen nur bei ausreichender Konlrolle. Angaben iiber 
Ofenkontrolle. (Tonind.-Ztg. 54. 405—08. 24/3. 1930.) S a l m a n g .

E. E. Geisinger und K. Berlinghof, Einwirkung von Ofengasen auf Emailglas. 
Die Wrkg. yersehiedeńer Ofengasarten u. ihrer Verbrennungsprodd. wurde auf die 
Haftfestigkeit des Grundemails, die physikal. Eigg. u. den Glanz des Deckemails unter- 
sucht. Die giinstige Wrkg. der Eekuperation lag in der dadurch verursachten yoll- 
kommenen Verbrennung, weniger im UberschuB an 0 2. Sehr h. Luft wiirde die Wirt- 
sohaftlichkeit von Gas- oder- Olbrennem erhohen u. das Email giinstig beeinflussen. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 126—42. Febr. 1930. Schwetzingen, Baden. Pfaudler 
Werke A.-G.) S a l m a n g .

— , Die Geschichte des Spiegels. (Sprechsaal 63. 177. 6/3. 1930.) S a l m a n g .
— , Anputzmasse fu r  Brennofen. Es werden 2 Rezepte angegeben, welche sich 

zum tJberziehen der Ringofenwande mit einer Glasur eignen. (Tonind.-Ztg. 54. 379. 
17/3. 1930.) S a l m a n g .

Hans Hirsch, Entwicklung der Wannensieinherslellung. Schilderung der Entw. 
der Wannensteinherst., ihrer Fehler im Betriebe, der Herst. u. der Eigenschaftsbeschrei- 
bung yon etwa 30 Steinen. Reiches Bildmaterial yon Wannen u. ausgebauten Steinen. 
(Glastechn. Ber. 7. 497—510. Febr. 1930. Berlin.) SALMANG.

E. Berger, Wissenschaftliclie und technische Fortschriłte auf dem Gebiete des oplischen 
Glases. Bericht uber die neu herausgekommenen Glassorten u. iiber die neuen An- 
schauungen iiber die Natur des glasigen Zustandes. (Ztschr. Instrumentenkunde 50. 
155—60. Febr. 1930. Jena.) S a l m a n g .

Oscar Knapp, Augenscliutzglaser mit Metalluberzug. Infrarote u. ultrayiolette 
Strahlen sind dem Auge schadlich. Neben den Glasern, welche diese Strahlen ab- 
sorbieren, wird hier ein neues Verf. beschrieben, das darauf beruht, dali die Brillenglaser 
mit einem zarten, gleiehmaBigen Metallhauch iiberzogen werden, der einige Strahlen- 
arten reflektiert, andere durchlaBt. Der Metallhauch wird durch Kathodenzerstaubung 
auf den Glasern niedergeschlagen. Pt, Au u. Ag reflektieren die ultrayioletten Strahlen 
gut, Au, Ag u. dereń Mischungen auch noch den gróBten Teil der infraroten Strahlen. 
Es ist so moglich, Augenschutzglaser zu liefern, welche nicht die den bisher iiblichen 
uble Eig. hatten, das Auge durch die bei der Absorption yon. Licht erzeugte Warme 
zu schadigen. (Keram. Rdsch. 38. 151—53. 6/3. 1930.) SALMANG.

M. F. Chalamel, Die wissenschaftlichen Methoden in der keramischen Industrie. 
Anwendung dieser Methoden auf die Industrie der Sleinzeugfliesen. (Vgl. C. 1930. I. 
2464.) Reinigung der Tone, Herst. der Massen, Rezepte der yerschiedenen Massen. 
(Science et Ind. 14. 95—97. 1930.) S a l m a n g .

P. A. Serajatschenski, Der cambrische „blaue“ Ton. Vf. hat den im Lenin- 
grader Bezirk weit verbreiteten Ton der „rationellen Analvse“ unterworfen. 3 Tone 
hatten folgende Zus.: SiO, 59,45, 61,20, 57,55%; T i0 2 1,44/1,05, 0,92°/0; A1.03 20,55, 
22,65, 18,1%; CaO 2,82, 0,82, 0,71%; MgO 1,89, 2,43, 2,93%; K 20  2“,20, 2,91,
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5,83%; Na*0 0,64—0,35%; SO., 0,60—0,02%- Der Ton enthalt keine Al-Hydro- 
ailicate. Die Tonteilchen bestehen hauptsaehlich aus Feldspat u. chloritartigen 
Minerał i en, teils aus Glimmer u. Quarz in feinkórnigem Zustande. Der Ton ist sehr 
.fein disperg. u. enthalt eine groBe Menge Teilchen, die ihrer GroBe nach bereits zu den 
Kolloiden gezahlt werden miissen. Die leichte Schmelzbarkeit des Tons ist auf die hoho 
Dispersion u. mineralog. Zus. der Teilchen zuriickzufuhren. (U. S. S. R. Scient.- 
-techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 338- Transact. Ceram. Res. Inst. 
Nr. 23. 3—34. 1929.) S c h o n f e l d .

K. Keler, Die Anwendung des cambrischen Tons in der ScMeifmittelindustrie. 
(Vgl. vorst. Ref.) Verss., ausliind. Glasurton in der Schlcifmittelindustrie durch cambr. 
Ton zu ersetzen, waren erfolgreich; die Giite der Schleifsteine konnte bei Anwendung 
des russ. Tons gesteigert werden. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council 
National Economy Nr. 338- Transact. Ceram. Res. Inst. Nr. 23. 35—47.1929.) ScHÓNF.

S. R. Hilid und F. Wlieeler, Die Wirkung von uribildsamen Anleilen (Zuschlagen) 
auf die Schwindung und Porositat von feuerfeslem Ton im ungebrannten Zustande. Ab- 
nahmen in der ICorngróBe der Zuschlage um 30% yeranderten die Porositat der trockenen 
M. kaum. Die Vermehrung des Anmacke-W. war der Wurzel aus dem Oberflachen- 
faktor proportional. Bei nicht porosen Zuschlagen nahm dio Porositat mit steigender 
Zuschlagmenge bis zu 60% linear ab, dann zu bis zu einem Wert, lediglich bestimmt 
durch die Dichtheit der Packung des Zuschlags. Derselbe krit. Punkt tra t bei porosen 
Zuschlagen auf, aber dann war dio Abnahme der Porositat gering. Nach diesem Punkte 
war die Zunahme etwas groBer ais bei dichtem Zuschlag. Die bei steigendbr Menge 
yon Zuschlag sinkenden Mengen an Anmacke-W. yerdunkeln die Tatsache, daB dio 
Schwindung entsprechend den wachsenden Zuschlagmengen wachst, wenn der Prozent- 
satz des Anmache-W. konstant gehalten wird. Dio Volumenschwindung war bei ge- 
brauchlichen Massen dem Tongeh. proportional. Die Tonteilchen dringen nicht in 
die Poren des Zuschlags ein. Massen mit porosen Zuschlagen brauchen langere Trocken- 
zeit ais solcho mit dichtcn Zuschlagen. (Trans, ceramic. Soc. 29. 10—29. Jan.
1930.) S a l m a n g .

Hewitt Wilson, Das Brennen von Tonwaren. (Fuels and Furnaces 8. 181—86. 
247—48. Febr. 1930. Univ. Washington.) Sa l m a n g .

J. A. Sugden, Feuerfeste Stoffe fur Gaswerke. Besprechung der Eigg., besonders 
yon Silica. (G as Journ. 189. 212—14. 22/1. 1930.) S a l m a n g .

A. B. Helbig, Sichterzement. Vf. vertritt die Meinung, daB ein mit Windsichtung 
yermahlener Zement dem in der Rohrmuhle hergestollten yorzuziehen sei. (Zement 19. 
237— 39. 13/3. 1930.) S a l m a n g .

Hans Kiihl, Kolloide Zementerhartung. I. (Nach gemeinsamen Verss. mit Gott- 
fried und Thilo.) Studium der Erhiirtungsyorgange des Zements konnen nicht in 
Ggw. groBen W.-Uber3chusses gemacht werden, weil die Hydrolyse dann viel weiter 
geht ais im abbindenden Beton. AufschluB kann hier das Rontgenbild geben. Da 
die techn. Mórtel aber schon krystalline Substanzen enthaltcn, wurde hicr eino glasige 
Hochofenschlackc, welche mit C02-freier KOH angemacht worden war, verwendet. 
Von 2 synthet. Schmclzen wurde die Mortelfe3tigkeit bestimmt. Nach 10 Tagen war 
trotz guter Festigkeiten mkr. noch kein Krystall zu erkennen. Auch die rontgeno- 
graph. Unters. gab nicht don gering3ten Anhalt fiir eine Bldg. von Krysfcallen. Vor- 
laufig muB also die Erhartung ais ein kolloidchem. Vorgang aufgefaBt werden. (Zement 19. 262—64. 20/3. 1930. Berlin, Tochn. Hochschule.) S a l m a n g .

Haegermann, Anmachewasser ais Ursache einer Abbindestórung. N 20 5 im  W . 
b e w irk te  e ine  S to ru n g  d e r A b b in d u n g . (Z em en t 19. 264—65. 20/3. 1930.) S a l m a n g .

S. Stein, Gips und Anhydrit ais Abbindeverzogerer. Durch Verss. wurde fest- 
gestellt, daB die Ansicht G r a u e r s  z u  Recht be3teht, daB dio erstc Wrkg. yon Gip3 
darin besteht, die durch die Hydratation frei gewordenon Alkalien zu neutralisieren. 
Hinzu kommt eino durch den Gip3zusatz bewirkte intonsive Quellung de3 Zements. 
Parallel mit dieser Quellung steigt die Festigkeit. (Zement 19. 240—-41. 13/3.
1930.) S a l m a n g .

W. C. Hansen, Einflufi von Magnesia, Eisenoxyd und Natron auf die Temperatur 
der Bildung von Fliissigkeit in geiuissen Portlanizementmischungen. Die Mischungen 
hatten ahnliche Zus. wie Portlandzement. Bei Abwesenheit yon allen FluBmittcln 
begannen sio zu schmelzen bei 1455°, bei Zugabe yon Fe20 | bei 1310’, yon MgO bei 
1375°, von Soda bei 1430°, von Fc20 , +  MgO bei 1300°, bei Zu3atz allor 3 Komponenten 
bei 1280°. Bei Klinkern aus Al„Oa, Si02, CaO, Fe20 3 u. MgO waren durch nkr. u.
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róntgenograph. Beobaohtung im Gleichgewichtszustande beobaehtet worden: 3CaO- 
Si02, 2C a0-S i02, 3Ca0-Al20 3, 4 Ca O • A120 3 ■ Fe20 3 u. MgO. (Bureau Standards 
Journ. Res. 4 . 55—72. Jan. 1930. Washington.) Sa l m a n g .

Karl Biehl, Einflufi verschiedener Zusćiłze auf die FliefSbarkeit von Diclcschlamm. 
Sulfitablauge hat eine besonders groBe verfliissigende Wrkg. auf Dickschlamm. 
(Tonind.-Ztg. 54. 396—97. 20/3. 1930. Lengerich, Westf.) Sa l m a n g .

G. M. Gordon, Ergebnisse von 1000 Versuchen iiber Zement fur Olguellen. Ein-
gehendo Verss. iiber die gute Wrkg. von CaCJ, auf die Eignung des Zementes. (Petroleum 
World Oil Age 27. Nr. 2. 84—89. Eebr. 1930.) Sa l m a n g .

Fritz Hartmann, tjber die Herslellung wid Vcrwendung von Dolomitsteinen. Darst. 
des Einflusses von FluBmitteln auf den F. von Dolomit. Die D. nimmt beim Brennen 
von 2,73 bis etwa 1,5 bei 800° ab, steigt dann durch Sinterung langsam an bis 1,6 bei 
1300°, bis 3,16 bei 1800°. Die Warmeausdehnung von verschiedenen teergebundenen 
Dolomitsteinen wurde gemessen. Sio war stark abhangig von Teerzusatz u. Herstellungs- 
a rt des Dolomits. Die Warmeausdehnung war bei 15% Teer bis 700° viel gróBer ais 
bei 7% Teer, nahm aber bei hoheren Tempp. sehr stark ab, was bei 7°/0 nicht eintrat. 
Ein Drehrohrofendolomit hatte eine viel starkere Dehnung ais ein Schachtofendolomit. 
Durch Lagerungsverss. wurde der Zerfall infolge Gewichtszunahme gemessen. Die 
Zunahme war bei Lagerung in C02 gering, gróBer bei Lagerung in Luft u. am gróBten 
bei Lagerung in feuehter Luft. Von 3 untersuchten Sorten verhielt sich der Drehrohr
ofendolomit am ungiinstigsten. Dolomitsteine m it FluBmittel zusatzen wurden gebrannt
u. auf Druckfsstigkeit untersucht. Der EinfluB der FluBmittel war recht wechselnd
u. bei Schachtofenbetrieb gróBer ais bei Drehofenbetrieb. Die Ergebnisse der Messungen 
iiber den EinfluB der FluBmittel auf Festigkcit, Erweichungsverh. u. Warmedchnung
s. Original. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 11. 47—62. Febr. 1930.) Sa l m a n g .

Griin, Das stereoskopische Mikroskop ais Hilfsmitlel bei der Feslstellung von Beton- 
zerslorungen. Diskussion gegen N it z s c h e  (C. 1930. I. 2468). (Tonind.-Ztg. 54. 258 
bis 259. 24/2. 1930.) Sa l m a n g .

H. Craemer, Monoliihischer Glaseisenbeton. Beschreibung des Systems „Rotalith".
Es bestoht aus Eisenbeton, in den Glaszylinder eingebaut sind, welche einige cm Ab- 
stand voneinander haben. Diese Zylinder sind oben gerauht, um Ausgleiten zu ver- 
hindern, in der Mitte eingeschmirt, um fest von Beton umgeben zu werden. Die Durch- 
sichtigkeit wird dadurch lieryorgerufen, daB sie unten offen u. zudem hohl sind. Es 
werden Anwendungsbeispicle gezeigt. (Beton u. Eisen 29- 109—13. 20/3. 1930. 
Frankfurt a. M.) S a l m a n g .

Walter Obst, Wirkung von Chlorcalcium auf Beton. Der Zusatz wird gern gegeben, 
um das Abbinden bei niedrigen Tempp. zu ermóglichen. Man sollte aber weniger auf 
hohe Anfangsfestigkeiten ais auf das Optimum sehen, das zugesetzt werden darf. 
(Zement 19. 203—04. 27/2. 1930.) S a l m a n g .

Heinrich Luftschitz, Porzellangrieft ais Mortelzuschlag. Porzellan steht in Form 
von billigem Bruch ais Zuschlag fiir Mórtel zur Verfiigung. Es zeichnet sich fiir diese 
Zwecke besonders durch seinen kleinen Warmeausdehnungskoeffizienten, seine chem. 
Unangreifbarkeit, geringe Abnutzung unter dem Sandstrahl, hohe Betonfestigkeit aus. 
Die Angaben sind experimentell belegt. (Tonind.-Ztg. 54. 255—57. 24/2. 1930. 
Dresden.) Sa l m a n g .

Leslie G. Tomlinson, Versehiedene Methoden der Verlegung von Dachziegdn und 
ihr Einflufi auf Abblailerung. (Trans, ceramic. Soe. 29. 1—9. Jan. 1930.) Sa l m a n g .

E. Probst und Karl E. Dorsch, Yorrichtwig zur selbsltdtigen Temperaiurregelung 
in den Wasserbe/iallem fiir die Normenpróben. (Vgl. GTJTTMANN, C. 1930.1 .1356.) Vff. 
beschreiben einen selbstgebauten Temp.-Regler. (Zement 19. 143—44. 13/2. 1930. 
Karlsruhe, Inst. f. Eisenbeton.) S a l m a n g .

Friedrich Dettmer, Das Segerkegeldiagramm ais Grundlage. fur das Brennen und 
Priifen fein- und- grobkeramischer Erzeugnisse. Brennen wie auch Priifen keram. Massen 
muB unter gleichzeitiger Temp.-Messung u. Segerkegelbest. vorgenommcn werden. 
Angaben nur nach Temp.-Hohe oder Segerkegel allein sind nur fiir seltene Grenzfśille 
brauchbar. Es wird ein Segerkegel-Zeit-Diagramm entworfen, in dem die Beziehungen 
zwischen Segerkegel, Zeit u. Temperaturhóho dargestellt werden. Wenn man in dieses 
Diagramm die Kurvcn gleicher Schwindung, Sinterung, Sclimelzung usw. eintragt, 
ergeben sich genaue u. eindeutige Vorschriften sowohl zum Brennen Mde auch zum 
Priifen keram. Prodd. Die Grenzen der bisher gebrauchlichen Segerkegel werden dar- 
gelegt u. anschlieBend daran die Forderung nach weiteren Reihen von Schmelzkegeln
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u. zur Umgestaltung der vorhanden.en erhoben. Vf. fordert Herst. der Kegel aus reinsten 
Stoffen an Stelle der in ihrer Zus. wochselnden Naturprodd. Durch. einheitliche Be- 
handlung, Brennen, Sieben usw. ist deron Einheitliolikeit zu gewahrleisten. (Sprech- 
saal 63. 173—76. 189—92. 207—10. 6/3. 1930. Freiberg, Sa., Porzellanfabrik 
Kahla.) SALMANG.

R. V. Widemann, Hitteilung iiber die Durehlassigkeit der feuerfesłen Stoffe und 
iiber die im Laboratorium der Compagnie Gknkrale de Conslruction de Fours gebrauchte 
Prufmethode. Die Durehlassigkeit fur Gase ist keineswegs der Porositat proportional. 
Sie muB gesondert bestimmt werden. Z. B. hatte ein Isolierstein mit 75% Poren, 
dio geschlossen waren, 0,1 ■ 10-2 Einheiten, ein Silicastein mit 25°/o Poren 5 • 10~2 Ein- 
hoiten Durehlassigkeit. Die Apparatur besteht aus einem Kasten, der zu allen Seiten 
durch Gummi abgedichtet, den Stein enthalt. Dieser wird yon unten nach oben von 
Luft durchstrómt, welche gemessen u. in ihrem Druck konstant gehalten wird. Der 
Durchlassigkeitskocffizient K  ist dann K  =  Q e ■ ]/tf/7i • S, wo Q die in 1 Stde. durch- 
gehende Menge Luft oder Gas in 1 bcdeutet, e die Dicko des Steins in cm, d dio Dichte 
des Gases in bezug auf Luft, h der Druck in mm W.-Saulo u. S  dio freio Oberflache 
des Steines in qcm. Die Brennhaut ist undurchlassiger ais das Innere, sie muB also 
meist Torhanden sein, um verwertbare Ergebnisse zu erhalten. Silicasteine sind anfangs 
durehlassiger ais Sehamottestcinc, bald aber fiillen sich ihre Poren bei Gas- u. Koks- 
ófen mit Graphit, der sio wieder wenig durchlassig macht. Die Durehlassigkeit nimmt 
mit steigender Brenntemp. zu, obwohl die Porositat abnimmt. Das kommt yon der 
Bldg. von Kaniilen zwischen den einzelnen in sich sinternden Komęrn. (Ceramiąue 32.
185—S8. Aug. 1929.) Sa l m a n g . .

William W. Meyer, Die Anuiendbarkeit verschiedener Metlioden zur Farbbestimmung 
von weipen Jceramischen Massen. D a s K L E T T -R iC H lE -S pek troco lo rim eter w a r un- 
geeig n et. Vf. g ib t  e in  a b g ea n d e rte s  PFU N D -C olorim eter a n , w elches g u t  a rb e ite t .  
( Jo u rn .  A m er. eeram . Soc. 13 . 98—112. F e b r . 1930. S ta n fo rd  U n iv . C alif.) S a l m a n g .

E. Muschiol, Eine einfache Beslimmung der Mahlfeinheit von Emailschlicker. 
Mit einem Mikrometer miCt man zwei aufeinander gelegte Objektglaser u. bezeichnet 
die Stelle dieser Messung. Dann werden die beiden Glaser auseinander geklappt u. 
sehr wenig Emailschlicker auf ein Blattchen aufgetragen. Dieser Tropfen wird mit 
einem Tropfen Glycerin-Alkohol ohne Driicken yerteilt, die beiden Glaser wieder 
aufeinander gelegt, angedruekt u. nun die Dicke wieder gemessen. Man erhalt so 
dio Dicke der groCten Komer des Schlickers. (Keram. Rdsch. 38. 187—88. 20/3. 
1930.) S a lm a n g .

Robert B. Schaal, Bestimmung des Alkalis in glasigem Email. Die Alkalien finden 
sich in den Emails zu 5—25% neben bis zu 15 anderen Oxydcn. Sie werden ais Chloride 
auf folgende Weise von den Begleitoxyden getrennt: 1 g fein gepulvertes Email wird 
mit 20 ccm HCl 1: 1 aufgeschlosscn, wobei zuweilen geruhrt wird, dann zur Trockno 
yerdampft, % ccm HCl u. 15 ccm absol. Methylalkohol zugegeben u. wieder abgedampft. 
Das wird dreimal wiederholt. Nach Abtreiben der Saure wird mit 20 ccm W. auf- 
genommen, in eine 200-ccm-Schale uberfuhrt, 2 Tropfen Phenolphthalein u. Kalk- 
wasser bis zur schwachen Farbung zugefiigt. Dann wird abgedampft, auf 300° erhitzt, 
abgokuhlt, mit 20 ccm W. aufgenommen, filtriert u. dreimal mit W. ausgewaschen. 
Das F iltrat wird in einem 100-ccm-Kolben mit 1 ccm konz. NH3 versetzt, erwarmt 
u. 30 Min. Jang H 2S durchgeleitet, auf 20 ccm abgedampft u. filtriert. Dreimal mit 
h. W. auswaschen. Das F iltrat wird in einer kleinen Porzellanschale mit HCl angesauert, 
getrocknet, mit W. aufgenommen, 3 Tropfen 10%'g- BaCl2-Lsg. zugesetzt u. 20 Min. 
gekocht. Dann wird NH, bis zur bas. Rk. zugesetzt, noch 10 Tropfen mehr, dann
2 g festes (NH4)2C03 u. 10 ccm gesatt. NH.r Oxalatlsg. Dann wird 10 Min. gekocht 
u. filtriert. Das F iltrat wird in einer 200-ccm-Schale zur Trockne yerdampft, die 
Ammonsalze bei 400° verjagt, gekuhlt, in wenig W. gel. u. in eine Pt-Schalc filtriert. 
Mit h. W. wird ausgewaschen, 1 ccm konz. HCl zugegeben, abgedampft u. bei 550° 
bis zur Gewichtskonstanz gegliiht. Dann wird in wenig W. aufgenommen, durch 
ein kleines Filter filtriert, ausgewaschen u. K nach der Perchloratmethode bestimmt. 
Das Filter mit Riickstand wird mit der Lsg. yerascht, wodurch die Menge von NaCl +  
KCł bestimmt wird. Zu diesem Gewicht muB noch 0,0008 g zuaddiert werden, wegen 
des bei der Trennung nicht abgeschiedenen F. (Journ. Amer. ceram. Soc. 1 3 . 113 
bis 125. Febr. 1930. Hatboro [Pa.], Roberts & Mander Stove Co.) Sa l m a n g .

Hans Kiihl, Die Zemenlmoduln. Vf. schlagt vor, den hydraul. Moduł dvrch den
197*
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,,Kalksattigungsgrad“ zu ersetzen. Das ist die tłicorct. hochst mogliche Kalkmenge 
zur Bldg. der Verbb. 3 Ca O • Si02, 3Ca0-AJ20 3 u. 2C a0 'F e 20 3. Man kann ihn durch. 
die Formel ausdriicken: CaO =  2,8 S i02 +  1,65 A120 3 +  0,7 Fe20 3. (Tonind.-Ztg. 54. 
389—92. 20/3. 1930. Berlin-Lichterfelde.) SALMANG.

Karl Bielił, Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration ais Hilfsmittel 
bei der Zement- und Belonforschung. Mit einem H E L L IG E -K o m p ara to r zur Messung 
des pH-Wertes wurden Wasser untersucht. Bei Wassern mit Werten von ph =  7 
oder darunter ist mit einem Betonangriff zu rechnen. Bei hoheren Werten muB durch 
Analyse nachgewiesen werden, ob schadliche Stoffe yorhanden sind. Yorlaufig wird 
noch gewarnt, Messungen in Wassern in Ggw. der Zementc auszufiihren. (Zement 
19. 269—73. 20/3. 1930. Lengerich, Westf.) S a l m a n g .

H. Burchartz, Das Auflreten von Kantenrissen an Zenienlkuchen bei Luftlagerung 
nach vorheriger Wasserlagerung. Die Kuchen diirfen zur Beobachtung nicht langer 
ais 1 Stde. aus dem W. genommen werden, da sonst leicht radiale Spannungsrisso 
an den Randern entstehen kónnen. (Zement 19. 265—66. 20/3. 1930. Berlin-Dahlem, 
Staatl. Matcrialpriifungsamt.) S a l m a n g .

Robert otzen, Prufapparat fiir die Wasserdurchlassigkeit von Beton. Zement 19. 
274— 277. 20/3. 1930.) Sa l m a n g .

Haegermana, Die Prufung plastischer Mórtel. (Vgl. C. 1930.1. 2469.) Eingehende 
Erorterung der Notwendigkeit piast. Mortel zu priifen u. der Einzelheiten der Methoden, 
welche angewandt werden konnen. (Tonind.-Ztg. 54. 296—99. 3/3. 1930.) S a l m a n g .

Himansu K. Mitra, Kaltdruckfesligkeit von Schamottesteinen. Aus der Porositat 
laBt sich keine rechner. Bcziehung zur Druckfestigkeit ableiten. Es bcstehen auch 
keine Beziehungen zwischen den Festigkeiten in den drei Richtungen des Steines. 
Zum Ausgleich bei der Priifung empfahl sich eine Mischung aus Sand u. geschmol- 
zenem S. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 85—97. Febr. 1930. Columbus, Ohio, 
Univ.) _________________  S a l m a n g .

Harry Stehmann, Berlin, Brennen von Kalk, Zement, Magnesit u. dgl. mit Ein- 
blasung eines Teils der aus dem Kuhler abgesaugten Luft in den O fen, 1, dad. gek., daB 
durch die Saugwrkg. eines Geblases der unmittelbare Luftiibertritt vom Kiihlbehalter 
in den Ofen nach Moglichkeit vermieden u. diese abgesaugte Luftmenge oder ein Teil 
davon in zweckmaBig hocherhitztem Zustande getrennt von dem Brennstoff in den 
Brennraum geleitet wird. — 2. Vorr. zur Ausubung des Verf. gemiiB Anspruch 1, 
dad. gek., daB an dem Kuhler bzw. die dem Kuhler vorgeschaltete Kammer die Saug- 
leitung eines Geblases angeschlossen ist, dessen Druckleitung mit einer Zweigleitung 
u. Drosselsehiebem zur Regelung der Luftmenge ausgerlistet ist u. neben der Brenn- 
stoffzuleitung in den Ofenkopf miindet. — Die Warmeausnutzung ist besser ais bei 
den bekannten Brennverf. u. -ofen. (D. R. P. 494197 Kl. 80 e vom 14/12. 1926, 
ausg. 21/3. 1930.) K u h l i n g .

Max E. Grunewald, Allentown, V. Sf. A., Zement. Zu Zement, Schlackenzement 
oder anderen Mischungen yon Zement u. Fiillstoffen werden geringe Mengen 1. Carbonate, 
z. B. l °/0 Na2C03, NaHC03, (j\tH.,)2C03, NH.,HC03 o. dgl. u. die zum Abbinden er- 
forderliclie Menge W. gesetzt. Der Carbonatzusatz besclileunigt das Abbinden. (A. P. 
1748 839 vom 4/6. 1928, ausg. 25/2. 1930.) K uh l in g .

AIexiS Jayet, Lausanne, Baustoffe. Zement, Sand u. Holzmehl werden innig 
gemisclit, mit W. zu einem dicken Brei angeruhrt, geformt u. gepreBt. (ScllWZ. P. 
134 885 T om  10/8. 1928, ausg. 1/11. 1929.) K u h l i n g .

Sclieidhauer & GieBing Akt.-Ges., Bonn, Herstellung von tongebundenen Quarzit- 
steinen o. dgl. (D. R. P. 493 462 K l. 80 b vom 4/7. 1925, ausg. 21/3. 1930. Zus. zu 
D. R. P. 487110; C. 1930. I. 1027. — C. 1928. II. 1811.) K u h l i n g .

Insulex Corp., ubert. von: William K. Nelson, Chicago, Porige Bau-, Isolier-
stoffe o. dgl. Gips, ein unl. Carbonat, wie CaC03, ein mit saurer Rk. 1. Salz, wio 
A12(S04)3, ein schaumerzeugender Stoff, wie Seife, Saponin o. dgl., u. ein schaum- 
verstarkender Stoff, wie Talkum, Gummi arabicum, RuB o. dgl. werden bei Ggw. 
von W. innig gemischt u. geformt. (A. P. 1748 614 vom 11/5. 1925, ausg. 25/2. 
1930.) K u h l i n g .

Alfred Baumann, Singen, Kunstmarmor. Fein gemahlenes MgO wird anteilweise 
mit Steinmehl u. verschiedenen Zementfarben gemischt, den einzelnen Anteilen Chlor- 
magnesiumlsg. beigemischt u. die yerschieden gefarbten MM. auf einer geeigneten
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Unterlage so angoordnet, daB marmorartig geadorto Erzeugnisse entstehen. (Scliwz. P. 
132548 vom 4/12. 1928, ausg. 1/7. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lalent hydraulisches Bindę- 
mitlel. Beim Vcrarbeiten von Rohphosphaten mit Kohle, Si02 u. A120 3 enthaltenden 
Zusclilagen werden die Mengen der Zuschlage so bemessen, daB eine Schlacke von der 
Zus.: 12—35,5% A1,03, 18—38% Si02 u. 40—55% Ca entsteht. Carbidbldg. tr i t t  nicht 
ein. Die Schlacke kann wie Hochofenselilacke auf Zement verarbeitet werden. (Scliwz. 
P. 134025 vom 16/1. 1928, ausg. 16/9. 1929. D. Prior. 10/2. 1927.) K u h l i n g .

Marcus Fried und Wilhelm Silbermann, Budapest, Platten, Wiirfel u. a. ge- 
formte Pflastermaterialien. Fiir die StraBenpflasterung geeignete Platten u. dgl. er- 
halt man durch Vermalilen u. Pressen von 25—35% Teer enthaltendem Asphaltstein 
in PreBformen, ohne irgendwelche Zusatze. (Poln. P. 10 221 vom 22/10. 1927, ausg. 
10/8. 1929.) _________________  SCHONFELD.

E rnst Beri u n d  Fritz Loblein, Z ur Iien n tn is  der keram ischen E igonschaften von ICalk-Tonerde-
S ilikaten  und  anderen  feuorfesten und  liochfeuerfesten M atorialien. Cliomisch-tcclin.
und E lek trochem . I n s t i tu t  der Techn. H ochschule, D arm stad t. B erlin : V D I-V erlag
1930. ( I I I ,  28 S.) 4°. =  F orschungsarbeiten  auf dem  G ebiete des Ingenieurw esens.
H . 325. nn . M. 5.— ; f. VD I-M itgl. nn . M. 4.50.

VII. A grik u ltu rch em ie; D ungem ittel; Boden.
A. Demolon und G. Barbier, Fixation und Móbilisation von P20 5 im Lehm. 

Yff. besprechen die Faktoren, die die Loslichkeit der P20 6 im Lehmboden bedingen u. 
beeinflussen (pn, austausclibares Ca, A120 3- u. FcoO^-Geh., Dispersitat der Tonteilehen, 
Konz. der P ,0 6). (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 1310—12. 30/12. 1929.) T r e n e l .

Heinz Gehle, Neue IVegu bei den SaatgutbeizverfaJiren. Die Nachteile des NaB- 
beizens, hohe W.-Aufnahme des Getreides u. Trocknungskosten, sowie des Trockcn- 
beizens, Gesundheitsschaden durch Staub, werden durch das neue ,,Beizverf. mit ge- 
ringen Fliissigkeitemengen“ Yermieden. Die Beizmittcllsg. tropft auf eine mit mehreren 
tausend Umdrehungen laufende Schlcuderscheibe, so daB das iiber einen Kegel laufende 
Saatgut von dem Flussigkeitsschleier in kiirzester Zeit vollstandig genetzt wird. 
W.-Zimahme nicht iiber 2%- (Miihle 67. 353—54. 27/3. 1930.) H a e v e c k e r .

Anneliese Niethammer, V er suche zur Deulung der stimulierenden Wirkung von 
Uspulun Unirersal beim Auflaufen des Saatgut es. I. Mitt. Die Desinfeklionskrafl. Die 
stimulierende Wrkg. von Uspulun Universal beruht teilweisc auf seiner Desinfektions- 
kraft. Verss. zeigten, daB durch eine 0,25%ig. Lsg. des Beizmittels von 20 gepriiften 
Pilz- u. Bakterienstammcn alle abgetótet wurden. (Ztschr. Pflanzenkrankh. Pflanzen- 
schutz 39. 120—22. Marz 1929. Prag I, Inst. f. Botanik, Warenkunde u. Techn. Mikro
skopie.) H e i n r i c h .

Franz Xaver Schwaebel, Kupferhaltige Trockenbeizen. Verss. des Vfs. u. hier 
veroffentliehte Verss. der Bayer. Landesanstalt fiir Pflanzenbau u. Pflanzenschutz, 
die die Priifung von Kupfersalz „W“, einem bas. Kupferchlorid, zum Gcgenstand 
hatten, ergaben, daB sich das neue Kupfersalz ais Trockenbeize sehr gut zur Steinbrand- 
bekampfung eignet. Die Keimkraft wird nicht geschadigt, die Triebkraft giinstig 
beeinfluBt, dio Wirksamkeit reicht an die der stiirksten Beizmittel heran. (Ztschr. 
Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz 40. 113—17. Marz 1930.) H e i n r i c h .

Marcel Biron, Bestaubung mit Bariumfluorsilicat. Auf Eudemislarven erwies 
sich die Bestaubung bei Probeverss. ais sehr wirksam; das Salz kann ohne Nachteile 
mit S, CuS zur Verwendung kommen. Auch in Vei'b. m it fl. Mitteln war das Ba-Salz 
sehr wirksam, u. um so niitzlicher, ais es auch in Anbetracht der geringen Giftigkeit 
fiir den Menschen gegeniibcr den Arseniaten eine Behandlung der dritten Generation 
der Schadlingo zulaBt. (Rev. Viticulture 72. 226—29. 20/3. 1930.) G r o s z f e l d .

Juliusz Frydryehewicz, Arsenoborutol und Insektenschddlinge. Mit Larven 
von Nematur ventricosus u. a. Insekten angestellte Verss. ergaben, daB Arseno
borutol (cin Praparat der poln. Fabrik ,,Boruta") in 35%ig. Konz. die besten Er- 
gebnisse liefert u. 97,1% der Insekten vernichtet. Das 10°/oig- Praparat vemichtete 
88,1%> 20%ig nur 76,4°/0 der Insekten. (Boczniki Nauk Rolniczych I  Leśnych 23.
295—308. 1930.) S c h ó n f e l d .

H. Niklas, H. Poschenrieder und J. Trischler, Die Kultur des Schimmelpilzes 
Aspergillus niger zur biochemischen Bestimmung der Kali- und Pliosphorsa rediinge-
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bediirftigkeit der Boden. Yorl. Mitt. Wahrend die biochem. Best. der pflanzenaufnelim- 
baren P 20 5 im Boden mit Hilfe der Azotobaktcrmethode zu befriedigenden Ergebnissen 
fiilirte, gelang es mit dieser Methode nicht, auch das Kali zu bestimmen. Vff. haben 
eine Methode ausgearbeitet, die mit Kulturen von Aspergillus niger eine Best. von K 20  
u. P20 5 im Boden gestattet. Ais Niihrlsg. wird verwandt eine Lsg., die enthalt: 10°/o 
Rohrzucker, l°/o Citronensaure, 0,6% (NH4)2S04, 0,1% Pepton, 0,03% MgS04;
0,000 15°/0 Cu ais CuS04, 0,0001% Zn ais ZnS04, 0,0001% Ee ais FeS04. Hinzu kommt 
bei Priifung auf K 20  0,075°/o P 2O5 ais (NH4)H2P 0 4 u. bei Priifung auf P20 5 0,02% 
K 20  ais K 2S04. Bei der Priifung auf K20  werden 2,5 g lufttrockener Boden mit 25 qem 
Nakrlsg., bei der Priifung auf P20 5 5 g Boden mit 30 qcm Niihrlsg. versetfct. Kalk- 
haltige Boden miissen mit Citronensaure neutralisiert werden. Mit 1—2 Tropfen einer 
Aufsehwemmung von Aspergilluskonidien wird geimpft. Die Kulturen bleiben 6 Tage 
im Brutschrank bei 35° stehen. Die Mycele werden geerntet u. in gcreinigtem u. ge- 
trocknetem Zustand gewogen. Analog der Azotobaktermethode kami man sich auch 
m it einer makroskop. Beurteilung des gebildeten Mycels begniigen. Die l% ig. Citronen
saure der Niihrlsg. gleicht die Methode denen von L em m erm anN -F resenius u. 
KÓNIG-HASENBAUMER an. Wegen Abhangigkeit der Loslichkeit der Bodenphosphate 
von der pn-Zahl ware gleiche Anfangs- u. Endkonz. der H ’ wiinschenswert. Dem steht 
die Veischiedenartigkeit der Boden u. die verschiedene Menge der von Aspergillus, 
je nach Wachstum, erzeugten Stoffwechselprodd., die meist Sauren sind, entgegen. 
Vff. sind sich der Miingel der Methode wohl bewuBt, schlagen sio aber dennoeh zur 
Priifung vor, da sio durch ihre Einfachheit, Billigkeit u. rasche Durchfiihrbarkeit 
anderen Methoden uberlegen ist. (Ernahrung d. Pflanze 26. 97—103. 1/3. 1930. Weihen- 
stephan, Agrikulturchem. Inst. d. Hochsch. f. Landwirtschaft u. Brauerei.) H e in r ic h .

Eilli. Alfred Mitscherlich, Die Bestimmung des Dungerbediirfnisses des Bodens 
mittelst Feld- und Gefafluersuch. Umfangreiche Feldverss. von G r ig u l l  u . T o d t e N- 
HOFER mit Hafer, Senf, Rotklee, Kartoffel, Móhren ergabcn die Konstanz der Wrkg.- 
Faktoren; ihre Werte sind: c fiir Kali 0,93, c fiir P20 5 0,60, c fiir N 0,122, u. entspreclien 
den friiher von M it s c h e r l i c h  angegebenen, aus GefiiBverss. berechneten. Ver- 
gleichende Bestst. von ,,6“, dem Nalirstoffvorrat des ungediingten Bodens, mit Feld- 
u. Gefafiverss. ergaben beim Kali in 93% u. bei der P 20 5 in 92% der Ealle (117 Verss.) 
Ubereinstimmung; beim N tra t nur in 58% der Falle Ubereinstimmung ein, was mit 
der leichten Auswaschbarkeit des N in den Untcrgrund erklart wird. — Vf. priift 
ferner die durch die Auswabl der Yersuchsparzellen entstehenden Fehler mittels 
seiner GefiiBmethode u. zeigt, welche groBen Fehler insbesondere dem Feldyers. 
innewohnen. (Landwirtschl. Jahrbch. 71. 445—67. 1930. Kónigsberg, Univ.) T r e n .

M. A. Maeheboeuf, Die Bodenreaktion, der p% des Bodens, seine Messung und seine 
Einfluji auf das PflanzenwacJistum. Einfiihrender Aufsatz. (Rev. gćn. Sciences 
pures appl. 41. 146—53. 15/3. 1930.) T r e n e l .

J. Bodnar und Wilhelmine Gervay, Einfache und schnelle analytisclie Metlioden 
zur Bestimmung des Wirkungssubstanzgelialtes von Pflanzenschutzmitteln. V. Mitt. Die 
iitrimetrisćhe Bestimmung des Formaldehyd'ś in Saatgutbeizmitteln. (IV. vgl. C. 1928. 
II. 710.) Formaldehyd, der wirksame Bestandteil yieler Saatgutbeizmittel (in der 
fertigen Beizlsg. miissen 0,1% davon entlialten sein) laBt sich auf zweierlei Art titrimetr. 
bestimmen. Bei der H 20 2-Methode wird die zu untersuchende, etwa 0,5 g Form
aldehyd enthaltende Lsg. zu 25 ccm NaOH-Lsg. +  5 ccm 3%ig. H20 2 hinzugegeben 
u. dann sofort unter Scbiittcln noch 45 ccm 3%ig. H20 2 hinzugefiigt. Nach 1-std. 
Stehen wird die nicht yerbrauehte Lauge mit n. H 2S04 u. Lackmuslsg. zuruektitriert.
1 ccm n-NaOH =  0,03 g Formaldehyd. Bei der Sulfittnethode wird zur Untersuchungs- 
lsg. 50 ccm Na2S03-Lsg. (250 g Na2S03 +  7 H20  auf 1 1) gegeben, durchgeschiittclt 
u. nach 10 Min. nach Zugabe von 3— 4 Tropfen Rosolsaurelsg. (0,1 g Rosolsaure in 
50 eem 50%ig. A.) m it n-H2S04 titriert. 1 ccm n-H2S04 =  0,03 g Formaldehyd. 
Sind Formaldehyd oder H 20 2-Lsg. sauer, so miissen sie vorher neutralisiert werden. 
In  den Beizmitteln Kalimat, GlilorolF, Resinol, Salan kann der Formaldehyd nach 
beiden genannten Verf. direkt bestimmt werden. Sublimat wirkt jedoeh stórend. 
Die Best. des Formaldehyds im Sublimoform kann am einfachsten so durehgefiihrt 
werden, daB nach Zugabe von KC1 (welches dar Tlberdestillieren des Sublimats ver- 
hindert) der Formaldehyd abdestilliert u. im Destillat bestimmt wird. (Ztsehr. analyt. 
Chem. 80. 127—34. 1930. Budapest, Kgl. ung. pflanzenbiochem. Inst.) WlNK.
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Dragutin Welliseh, Zagreb, Jugoslawien, Vorrichtung zur Herstellung von Super- 
:phosphat und dhnlichem Gut, 1. dad. gek., daB sieli der dio Einfiill5ffnung enthaltende 
Teil der Reaktionskammer gegeniiber dem auf der Unterlago festhaftenden, sieli jedoch 
nicht iiber ihre ganze Lange, in der Bewegungsrichtung gemessen, erstreekenden 
Massebloek rclativ bewegt. — 2. dad. gek., daB die Riickwand abnehmbar ist u. daB 
an  ihrer Stello der Błock den AbsehluB der Kammcr bildet, gegobenenfalls unter Ver- 
wendung einer kurzeń Hilfswand, die von der Decke bis zu dem Massebloek reieht. —-
з. dad. gek., daB die Beriihrungsflachen der zueinander relativ bewegten Teile der
Kammer dichtend ausgefiilirt sind, wahrend die Abdiclitung des Bloekes mit den Seiten- 
wanden selbsttiitig erfolgt. — Die Vorr. soli vor bekannten, gleiehen Zwecken dienenden 
Reaktionskammern Vorteile aufweisen. (D. R. P. 494 218 K I. 16 vom 27/9. 1927, 
ausg. 20/3. 1930. Jugoslaw. Prior. 24/2. u. 6/7. 1927.) K u h l i n g .

Elektrizitatswerk Lonza [Gampel und Basel] und Emil Liiseher, B asel, 
K allcstickstoff w ird  in  s tre u b a re m , n ic h t  s ta u b e n d e m  Z u s ta n d e  d a d u ro h  gew onnen , 
daB  m a n  ih n  m it  Ca(N03)2 in n ig  m isch t, w elches w en iger a is 4 M oll. K ry s ta ll-W . e n th a l t .  
<Schwz. P. 133 209 v o m  22/ 12. 1927, ausg . 1/ 8. 1929.) K u h l i n g .

Bronisław Niklewski, Posen, Konservieren von Stallmistdunger. Um das Weg- 
spiilen der bei der Garung des Stallmistes entstehenden kolloiden Stoffe zu vermeiden, 
wird der Mist mit gebrannten Kalk vermischt; unter den Mist wird eine Torfsohicht 
.gelegt, die die kolloiden Stoffe absorbiert. (Poln. P. 10 255 vom 28/4. 1928, ausg. 
20/8. 1929.) S c h o n f e l d . '

0. Weber, Rathen a. E., Schutzende Decke fur Kulturboden. Loses, faseriges 
Materiał, wie Holzwolle, wird mit Tcer- oder Asphaltprodd. impragniert u. damit 
Kulturboden bedeckt, um diese gegen Sonne zu schiitzen, um Unkraut fernzuhalten
и. Insekten zu Yertrieben. Die Fasern werden durch Klammern oder dgl. festgehalten. 
(E. P. 317487 Tom 15/8. 1929, Ausz. yeroff. 9/10. 1929. Prior. 18/8. 1928.) Sa r r e .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saatgutbeizen, bestehend
aus Alkyl-Hg-Verbb., wie -Halogeniden, -Hydroxyden, -Acetaten, -Sulfaten, -Nitraten, 
-Cyaniden u. -Thiosulfaten im Gemisch mit trocknen Verdiinnungsmitteln absorptiver, 
benetzender oder fungicider Art. — Z. B. behandelt man Weizen mit 0,3% eines Ge- 
misches von 2% C2H5-HgOl mit 98% Talkum oder von 2% C2HS- HgCl mit 5% iso- 
butylnaphthaliimdfonsaure.m Na  u. 93% Talkum, ferner Reis mit 0,2% eines Gemisches 
von 2,5% n-G3H7-IigBr mit 92,5% Talkum u. 5% Aktivkohle, ebenso Hafer mit einem 
Gemisch von 2,5% C2H5-HgCl mit 10% CuC03 u. 87,5% Kiesełgur. (E. P. 323 813 
vom 13/10. 1928, ausg. 6/ 2. 1930.) Sa r r e .

I. Kreidl, Wien, Schddlingsbekdmpfungsmittel fu r  Saatgut. Den fl. wie den staub- 
fórmigen Saatbeizen haften verschiedene Nachteile an. Diese nun zu vermeiden, 
werden pastenformige Saatgutbeizen hcrgestellt. Diese halbfl. MM. enthalten das 
Beizmittel in feinyerteilter Form u. ihre Anwendung ist wirtschaftlieher u. weniger 
gefahrlieh fiir die die Beizung vornehmenden Menschen. Die Herst. kann auf mannig- 
fache Art u. Weise geschehen. Z. B. fiir 100 kg Saatgut werden 400 ccm 3%ig. HgCl2- 
Lsg. mit 600 g Speeksteinpulver (Kreide, Kieselerde) zu einer Pastę yermengt u. das 
Getreide solange damit gemischt, bis es fast trocken ist (3—5 Min.), oder 100 g CuC03, 
200 g Specksteinpulver u. 200—300 ccm W., oder 50 g CuO, 250 g Specksteinpulver, 
250 ccm l% ig. CuCl2-Lsg. Die Zugabe von Sauren oder sauer reagierenden Salzen 
is t vorteilhaft. An Stelle von W. oder neben W., konnen auch fliichtigc Stoffe (Alkohole, 
CS2 etc.) oder Ole, ferner CH20  u. Phenollsgg. verwendet werden. Um ein rasches 
Austrocknen der Pastę zu yerhindern, fiigt man liygroskop. Mittel (Glyeerin) zu. 
Auch Pflanzennahrmjttel kann die Pastę enthalten. (Ung. P. 96493 yom 11/2, 1928, 
ausg. 15/10. 1929. Óe. Prior. 26/4. 1927.) G. K o n i g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mittel zur Bekdmpfung 
iierischer Schadlinge. Ais solche werden Homologe des Pyridins, Chinolins u. Iso- 
chinolins verwendet, in Form einer yerd. Seifenemulsion. (Poln. P. 10 230 vom 
29/3. 1928, ausg. 10/8. 1929.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Hahnen- 
kamm, Gustav Kronlein und Kaspar Pfaff, Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren 
zur Herstellung von Schadlingsbekdmpfungsmitleln nach D. R. P. 396 129 (C. 1924. 
I I .  1019), dad. gek., daB die Schadlingsbekampfungsmittel in der Form ihrer 1. Schmelze 
m it einem indifferenten Streckungsmittel gemischt werden. — Z. B. yerschmilzt man 
40 Teile S  u. 15 Teile naphtholpedisulfonsaures Ca bei ca. 120° u. tragt unter Riihren 
45 Teile Kiesełgur ein. Die Kiesełgur ist dann mit in W. leicht anteigbarem S  yóllig
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gleichmaBig getriinkt. (D. R. P. 485 647 KI. 451, vom 24/2. 1928, ausg. 6/ 11.
1929.) S a k r ę .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, Tokio, Pulrerfórmiges Insektenvertiłgungs- 
miłtel, das den wirksamen Bestandteil der Derriswurzel im Gemiscłi mit Erden, die- 
wasser- u. alkalifrei sind, u. Ca- oder MgCOs ais Bindemittel enthalt. Z. B. vermischt 
man den ath. E xtrakt von 25 g gepulverter Demswurzel mit 150 g Kieselgur, yerjagt- 
don A., gibt 2 g S, 2 g Harz u. 45 g MgC03 hinzu u. pulvert das ganze Gemisch feinstens. 
(Aust. P. 15 327/1928 vom 28/8. 1928, ausg. 20/8. 1929. Japan. Prior. 16/11.
1927.) S a r r e .

VIII. M etallurgie; M eta llograp h ie; M etallverarbeitung„
E. W. Mayer, Uber Flolalionscheniikalien. I. und II. Kurzer Uberblick iiber die- 

wichtigsten Flotationschemikalien, dio Flotationsmittel, -zusatze, -gifte u. -gegengifte. 
(Chem.-Ztg. 54. 229—30. 250—51. 22/3. 1930. Berlin.) JUNG.

E. P. Cliartkoff und W. P. Sykes, Rontgenstrahlenuntersucliungen uber die Eisen- 
Molybdan- und Eisen-Wolfram-Sgsteme. In Fortsetzung friiherer Arbeiten (C. 1927.
I. 1209) wurden Messungen der Anderungen der Gitterparameter in festen Lsgg. aus- 
geftihrt. Die Ausscheidung aus der festen Lsg. u. die begleitendcn Anderungen in 
der Hartę wurden ermittelt sowie die Bldg. intcrmetall. Vorbb. beim Sintern eines- 
Metallpulvergemisches verfolgt. Fe halt bekanntlich maximal 33% W u. rund 22% 
Mo in Lsg. Mo lost etwa 12% Fe bei hoheren Tempp. u. etwa 6%  bei Raumtemp., 
W rund 1% Fe bei der peritekt. Temp. 1650° ohne Abfall der Lóslichkeit zu niedrigoren 
Tempp. Das Fe-Gittcr wird m it dcm Anwachsen des W in fester Lsg. bis zum Siittigungs- 
punkt allmiihlich gedelmt. Jenseits dieses Punktcs findet keine weitere Wrkg. auf 
die GittergróBe statt. Dic Erhohung der Wiirfeldimension des Fo betragt rund 1,05% 
bei W u. 1,30% bei Mo. W, das rund 1% Fe in fester Lsg. bei Raumtemp. halt, hat 
eine 0,50%'g' GittcrvergróBorung u. Mo bei 12%  Fe eine 0,90%ig. Verkleinerung- 
Dio Fe-Atome nohmen in der festen Lsg. Zwischenstellungen ein, anstatt die W-Atom& 
in den Gitterpunkten zu ersetzen. Von den Róntgenunterss. an den intermetall. 
Yerbb. ist vorlaufig zu sagen, daB dio Beugungsbilder der Legierungen je durch ver- 
sehiedene Gruppen yieler Linien kenntlich sind; die ein Krystallsystem niedriger 
Symmotrieordnung u. groBer Entfernung anzeigen. F e ^ ,  Fe2W, Fe3Mo2 u. FoMo- 
sind allem Anschcin nach vorhandon. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining motallurg* 
Engineers 1930. No. 307. 8 Seitcn. Cleveland [Ohio], Cleveland Wire Works, General 
Electric Co.) W lLK E.

P. Sclioenmaker, Das Gefuge von hochlegiertem Chromslahl. Es wurde ein 
Chromstahl der Zus. 0,47% C, 0,15% Si, 0,34°/0 Mn, Spuren P, 0,05% S, 16,5°/q Cr 
imtcrsucht. Das Gefuge des Stahls war feinkornig perlit, m it weiBen Stellen von freiem 
Carbid. Nach der Einteilung yon MURAKAMI (vgl. Stalli u. Eiscn 40 [1920]. 988): 
besteht der Stahl aus Chromferrit +  Cr4C. Durch Erhitzen bei 300—550° erleidet- 
das Gefuge keine Veranderung. E rst bei 1100° ist der groBte Teil der Carbide in Lsg. 
gegangen u. die Probe hat ein deutliches Martensitgcfugo bekommon. Bei noch hoheren 
Tempp. tr i t t  Austenitbldg. auf, bis bei 1400° reiner Austenit vorliegt. Bei 1400—1500° 
schmilzt der Stahl; dio in  W. ausgegossene Schmelze zeigt Dendritengefuge. Zur Bldg.. 
von Austenit in hochlegiertem Chromstahl ist also Hinzufugen von Ni nicht unbedingt 
notwendig. (Stahl u. Eisen 48. 591—93. 1928.) S c h o n f e l d .

V. A. Nemilow, Die Hartę, Mikrostruktur und der Temperaturkoeffizient des elek- 
trischen Widerstandes von Pt-Fe-Legierungen. Die Pt-Fe-Legierungen wurden aus. 
Platinschwamm u. Hufeisertnageln hergestellt. Hartebestst. u. photograph. Aufnahmen 
zeigen die homogene Struktur von festen Lsgg. — Die spezif. Leitfiihigkeit ist am 
groBten bei Legierungen, die bis 13,96% P t u. iiber 88,22% P t enthalten. Die auf- 
genommenen Kurven fiir den Temperaturkoeffizienten des elektr. Widerstandes zeigen 
bei etwa 13% P t ein Minimum, steigen dann bis 40—50% P t an, weisen bei etwa 75% Pt 
ein zweites Minimum auf, um dann wieder anzusteigen. Zum SchluB wird auf gewissfr 
Analogien der Systeme Pt-Fe u. Au-Cu hingewiesen. (Ann. Inst. Platine [russ.] 1929. 
Lief. 7. 1—12. Leningrad, Pt-Inst. Chem. Lab. d. Bergbauinst.) GURIAN.

V. A. Nemilow, Uber die Pt-Ir-Legierungen. Die Legierungen wurden aus Pt- 
n. Ir-Schwamm hergestellt. Die Unters.-Methoden waren ahnlich wie bei Pt-Fe- 
Legierungen (vgl. vorst. Ref.) Die erzielten Ergebnisse weisen ausnahmslos auf die
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Existcnz einer Reihe fcstcr Lsgg. hin. (Ann. Inst. Platine [russ.] 1929. Lief. 7 .13—20. 
Leningrad, Pt-Inst. Chem. Lab. d. Bergbauinst.) G u r i a n .

E. J. Rode, Uber die Iłh-Bi-Legierungen. Die therm. Analyse der Rh-Bi-Lcgie- 
rungen ergibt ein Eutektikum (Eh =  0,7 Gew.-°/0, F. 260°), eine Verb. RhBi4 (oxistenz- 
fiihig bis 433°), eine Verb. RhBi2 (Existenzbereicli 433—772°) u. RhBi (772—995°). — 
Die bestehenden Analogien zwischen Rh-Bi-Legierungen u. Antimoniden, Phosphiden 
u. Hydridcn worden besprochcn. — Unterss. der Lóslichkoit von Rh-Bi in Siiurcn 
zeigen, daB Legierungen mit 2—5% Rh sich in k. H N 03 (1:4) nur langsam auflósen. 
Mit abnehmender H N 03-Verdimnung bzw. Temp.-Erhóliung steigt die Geschwindigkeit 
der Auflósung, wobei allerdings bcdeutende Rh-MetaUmengen in Lsg. gehen. Die 
Schwcrlóslichkeit der Legierungen in kochendcr konz. H N 03 hangt zusammen mit 
der Bldg. von RhBi2, infolge schneller Abkiihlung der Legierungen. Bei langsamer 
Abkulilung gelingt es, eine in konz. IIN 03 11. Legierung hcrzustellen. Legierungen 
mit 13—18,3% Rh sind in Kónigswasser 11., bei lióherem Rh-Geh. ist die Loslichkcit 
geringer. (Ann. Inst. Platine [russ.] 1929. Lief. 7. 21—31. Leningrad, Pt-Inst. Chem. 
Lab. d. Bergbauinst.) G u r i a n .

A. T. Grigorjew, Uber die Pd-Sb-Legierungen. Die Legierungen wurden aus 
chem. reinem Sb u. Pd-Schwamm dargestellt. — Die Ergebnisse der therm. Analyse, 
die Unterss. der Mikrostruktur u. der elektr. Leitfiiliigkeit bestatigen in vielen Punkten 
die Befundo von Sa n d e r  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 75 [1912]. 97). Ferncr zeigt 
es sich, daB in den Legierungen von Sb-Pd mit 50—71 At.-°/0 Pd 2 Komponenten 
auftreten: die Verb. PdSb u. die feste Lsg. von Sb in Pd3Sb. Bei 58,17 At,-°/0 Pd bilden 
die beiden Komponenten ein eutekt., bei 62,57 A t P d  ein eutektoides Gemisch. 
Dio Existcnz der Verb. Pd6Sb3 (S a n d e r ) wird nicht bcstiitigt. — Zum SchluB wird 
auf die Analogien zwischen den Systemen Pd-Sb, C-Fe u. Al-Zn hingewiesen. (Ann. 
Inst. Platine [russ.] 1929. Lief. 7. 32—45. Leningrad, Pt-Inst., Chem. Lab. d. Bergbau
inst.) _ G u r ia n .

A. T. Grigorjew, Uber die Au-Sb-Legierungen. Zur Darst. der Legierungen wurde 
Sb u. durch Red. mit Oxalsaure erhaltenes Au benutzt. Die Ergebnisse der therm. 
Analyse bestatigen dio Bcfunde von VoG EL (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 50 [1906]. 
151). Ebenso weisen dieMessungen der elektr. Leitfahigkeit auf dieExistenz derVerb. 
AuSb2 u. auf die Wahrscheinliclikeit fester Lsgg. von Au in Sb mit niedriger Au-Konz. 
u. fester Lsgg. von Sb in Au mit geringem Sb-Geh. (Ann. Inst. Platine [russ.] 1929. 
Lief. 7. 45—-51. Leningrad, Pt-Inst., Chem. Lab. d. Bergbauinst.) G u r ia n .

— , Rationelh MetaUgiefiereiprazis. Wie erhoht man die Leistungsfdliigkeit der 
Graphittiegel'! Die Sch?nelzpraxis. (Ygl. C. 1930. I. 1999.) (Metali 1930. 33—35.
37—39. 41—43. 46—47. 16/3. 1930.) K a l p e r s .

H. Hauser, Wilchingen, Schweiz, Trennen von Mełallgemisclien. Die geschmol- 
zenen Metallgemische, z. B. Abfalle von Legierungen, werden unter AusschluB von 
Luft, z. B. im Vakuum oder in der Atm. eines indifferenten Gases auf Tempp. erhitzt, 
welchc den Kp. mindestens eines der Bestandteile der Gemische ubersteigen. (Schwz. P. 
134 414 vom 26/7. 1928, ausg. 1/10. 1929.) K u h l i n g .

Soc. an. ,,LeNickel“, Paris, Entfemung des Eisens aus Ferronickel und Ferro- 
kobalt. (D. R. P. 494023 ICl. 40 a vom 28/1. 1927, ausg. 17/3. 1930. F. Prior. 23/2.
1926. — C. 1927. II. 2009.) K u h l i n g .

Central Alloy Steel Corp., ubert. yon: Robert Sergeson, Massillon, V. St. A., 
Hdrten von Stahllegierungen. Die mittels N2 oder Verbb. des Ń, besonders NH3, zu 
hartenden Legierungen werden vor der Hartung bei einer oberhalb ihres oberen krit. 
Punktes liegenden Temp., z. B. bei 900° erhitzt, abgeschreckt u. boi einer unterhalb 
ihres unteren krit. Punktes liegenden Temp., z. B. 630°, gewalzt. Die anschlieBende 
Stickstoffhartung liefert gleichmaBig tief gehartete Erzeugnisse mit fest haftender 
Oberflache. (A. P. 1748 623 vom 28/3. 1929, ausg. 25/2. 1930.) K u h l i n g .

Percy A. E. Armstrong, Kew York, Stickstoffhartung von aus Eisen oder Eisen- 
legierungen bestehenden Gegenstanden. Die zu hartenden Gegenstande werden bei 
weniger ais 750°, z. B. bei 450—500° mit naszierendem N2 behandelt. Der naszierende 
No wird erhalten durch Lciten von NH3 iiber erhitzte Gemenge eines H2 bindenden 
Stoffes, wie Kohle, u. eines Katalysators, wie Ni. (A. P. 1748378 vom 6/10. 1928, 
ausg. 25/2. 1930.) K u h l i n g .

John C. Wiarda & Co., Brooklyn, Y. St. A., Aufarbeitung von Manganerzen. 
(D. R. P. 494 024 KI. 40 a vom 9/3.1927, ausg. 17/3.1930. — C. 1928.1. 2302.) K u h l.
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Aluminium-Industrie-Akt. - Ges., Neuhausen, Schwciz, Elektrolytische Ge 
winnung von re.ine.rn Magnesium. Ais Rohstoffe dienen feste Legierungen des M. 
mit Pb, Cu, Sn, Al u. dgl., welche ais Anoden gegen Kathoden aus Magnesium ode 
Blechen anderer Metalle geschaltet werden. Ais Elektrolyto werden geschmolzen 
Salze oder Salzgemische, wie MgCl2, Camallit o. dgl. yerwendet, dereń FF. unterhall 
der FF. der Rolistofflegierungen u. des Mg liegen. Zwecks Vermeidung der Abscheiduni 
des Mg in schwammiger Form werden dem Elektrolyten Metalloxyde oder Salze 
z. B. ,A120 3 oder Salze des Fe, Ni, Pb, NH., o. dgl. zugesetzt oder es werden Hilfs 
anoden aus Fe, Ni o. dgl. yerwendet. Es wird sehr reines Mg gewonnen, Oxydationei 
Ycrmieden u. es kann mit geringer Stromdichte elektrolysiert werden, welche diehti 
Abscheidung des Mg bcgiinstigt. (Scliw. PP. 133251 vom 23/11. 1927, ausg. 1/8
1929, 133 519 vom 4/12. 1927, ausg. 16/8. 1929 u. 134995 vom 23/11. 1927, ausg 
1/ 11. 1929.) K u h l i n g .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk, Aluminiumgewinnung 
Bei der SchmelzfluBelektrolyse von (mit FluBmitteln gemisehtem) A120 3 wird da; 
GroBenyerhaltnis von Anodę u. Kathode prakt. gleich 1: 1 gehalten. Zwecks stetigei 
Durchfiihrung der Elektrolyse besitzen die kreisformigen Anoden eine Anzahl voi 
Zufiihrungskanalen, welche uber ihren ganzen Querschnitt verteilt sind. (Schwz. P 
134996 vom 20/10. 1928, ausg. 1/11. 1929. D. Prior. 3/9. 1928.) K u h l i n g .

Aluminium-Industrie-Akt.-Ges., Neuhausen, Schwciz, Hdrtbare Legierungen det 
Aluminiums. Al wird mit wenigstens einem Metali, welches mit ihm Mischkrystalle 
bildet, weniger ais 40% Cd u. gegebenenfalls Si, Magncsiumsilicid oder beiden zu- 
sammcngeschmolzen. (Schwz. P. 133 722 vom 5/11. 1926, ausg. 2/9. 1929. Zus. 
zu Schwz. P. 124793; C. 1928. II. 389.) K u h l i n g .

Emanuel Manos, Genf, Legierungen, bestehend aus 30—70% Cu, 5—25% Ni, 
20—60% Zn. 5—20% Pb, 0,1—5% Sn u. gegebenenfalls kleinen Mengen Mn, Mg u. Cr. 
Die Legierungen sind weiB, schon polierbar, hammerbar u. widerstandsfahig gegen 
oxydierende Einww. u. Hochdruck. (Schwz. P. 132369 vom 15/10. 1928, ausg. 
16/11. 1929.) K u h l i n g .

Jean Lavanchy, Lutry, Schwciz, Legierungen. Aus Sn, Cu u. Sb bestehenden 
Legierungen werden zwecks Erzielung hoher Hartę u. Plastizitat, Verbesserung der 
Gleiteigenschaften usw. Zusiitze von mehr ais 1 u. weniger ais 5%  Ni u. gegebenen
falls noch Hg gegeben. Die Legierungen sind zur Herst. von Dichtungsorganen u. 
ais Lagermetallegeeignet. (Schwz. P. 133 249 vom 16/7. 1928, ausg. 16/8. 1929.) Kuh.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Peter ABmann, 
Mannheim), Silberlegierungen. (D. R. P. 494153 K l. 40 b vom 30/7. 1926, ausg. 19/3. 
1930. — C. 1928. II. 1715.) K u h l i n g .

Magnesium Industriel, Paris, und British Maxium Ltd., London, Gie/3en leicht 
oxydierbarer Metalle, wie Mg u. Al in Sandformen. Dem Formsand, bzw. den inneren 
Oberfliichen der Sandformcn wird gegebenenfalls feuchter Graphit oder Gemische 
von Graphit, NH3 oder Ammonsalzen beigemischt. (Schwz. P. 135 525 vom 12/3. 1928, 
ausg. 2/12. 1929. F. Prior. 5/7. 1927.) K u h l i n g .

Stellawerk Akt.-Ges. vorm. Wilisch & Co., Bergisch Gladbach, Gliihen von 
Metallgegensianden u. dgl. in Gliihgefaften, in denen wahrend des Abkiihlens Luft durch 
Schutzstoffe unschadlich gemacht wird, 1. dad. gek., daB wahrend des Abkuhlens der 
Teil des GliihgefaBes, der die Schutzstoffe enthalt, erhitzt bleibt. — 2. dad. gek., daB 
die Temp. des die Schutzstoffe enthaltenden Teils durch Warmeisolierung aufrecht 
erhalten wird. -—- 3. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB 
der obere, die Schutzstoffe enthaltende Teil des GliihgefaBes mit Ansatzen, Er- 
wciterungen o. dgl. vcrsehen ist, dic beim Kiihlen des das Gliiligut enthaltenden Unter- 
teiles das Oberteil mit den Schutzstoffen von dem Unterteil abtrennen. — Die Erfindung 
vermeidet die Entstehung unerwunschter Oxydschichten beim Blankgluhen von 
Drahtringen, Bandeisen o. dgl. (D. R. P. 494436 Kl. 18 c vom 14/11. 1925, ausg. 
22/3. 1930.) " K u h l i n g .

Oxweld Acetylene Co., West Virginia, iibert. von: Wilber B. Miller, Flussing, 
und Arthur R. Lytle, Elmhurst, V. St. A., FlujSmittel, bestehend aus einer zusammen- 
geschmolzenenMiscliung eines Fluorids, besonders LiF, u. eines Borosilicatglases, welches 
mehr B20 3 ais Si02, z. B. 40% B„03 u. 30% Si02, enthalt u. durch Zusammenschmelzen 
von 2—4 Teilen Na2B,,07 u. 1 Teil Si02 gewonnen werden kann. Das Mittel dient vor- 
zugsweise zur Verliinderung yon Osydationen beim Lóten von Aluminiumbronzen. 
(A. P. 1748 785 yom 28/8. 1928, ausg. 25/2. 1930.) K u h l i n g .
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Beizflusśigkeiten. 
Sauren Beizfll. werden geringe Mengen von Salzen einseitig acylierter Diamine, z. B. 
des Oleyldiathylathylendiamins, zugesetzt. Die Erzcugnisse greifen die zu reinigendcn 
Metalle selbst nicht oder nur wenig an. (Schwz. P. 135 756 vom 10/3. 1928, ausg. 
16/12. 1929.) K u h l i n g .

R. T. Vanderbilt Co., Inc., New York, iibert. von: Paul I. Murrill, South Nor- 
walk, V. St. A., Metallbeizbader. Um den Angriff von ais Beizfl. verwendeter H N 03 
auf das unyeriinderte Metali zu verhindern oder zu verzogern, wird den Beizbadern 
eine Verb. der allgemeinen Eormel RN-C'nH2n-NR zugesetzt. In der Formel bedeutet

X X
X  einen Saurerest, wie Cl, NR den Rest einer lieterocycl. Base, wie Pyridin oder Chinolin, 
u. CuIIon einen zweiwertigen KW-stoffrest, z. B. -CH2.CH2-. (A. P. 1748494 vom 
2/5. 1929, ausg. 25/2. 1930.) K u h l i n g .

Gustave Fueslin, Genf, Beliandeln von Metallgegenstanden, welche elektrolyt. 
m it Metallschichten iiberzogen werden sollen. Die aus beliebigen Metallen oder 
Legierungen mit Ausnahme von Al u. Mg bestehenden Gegenstande werden mit sauren 
Persulfatlsgg. behandelt, z. B. mit gesatt. Lsgg. von Ammoniumpersulfat in H2SO.,. 
Auf den so vorbehandelten Metallen haften elektrolyt. aufgebrachte Ndd. von Cu, 
Ni, Cr usw. fest. (Schwz. P. 133 813 vom 13/6. 1928, ausg. 2/9. 1929.) K u h l i n g .

Otto Sprenger Patentverwertung Jirotka m. b. H., Vaduz, Ilerstellung von 
oxydischen Uberziigen auf Leichtmetallen in oxydieretiden Losungen, 1. gek. durch die 
Verwendung neutraler Lsgg. wasserl. Salze der Cr03 mit einem Zusatz von H20 2. —
2. dad. gek., daC die Cr03 ganz oder teilweise durch Permanganate ersotzt wird, 
in welchem Falle der Zusatz von H 20 2 unterbleiben kann. — Das Verf. ist besonders 
zur Herst. gefarbter Uberziige auf Mg, Al oder Legierungen dieser Metalle geeignet. 
(D. R. P. 494 262 K I. 4Sd vom 31/7. 1927, ausg. 20/3. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schutzschichten auf Eisen- 
gegenstanden. Die gegen zerstórende Einww. u. Hitze zu schiitzenden Gegenstande 
werden sorgfilltig gereinigt, in gepulverte Chromaluminiumlegierungen eingebettet u. 
in sauerstoffreier Atm., zweckmaBig einer Atm. von H 2 auf etwa 1000° erhitzt. (Schwz.P. 
133261 vom 3/4. 1928, ausg. 1/8. 1929. D. Prior. 29/4. 1927.) K u h l i n g .

Eisen- und Stahlwerk Hoesch Akt.-Ges., Dortmund, Ausgliihen von mit Alu
minium, plaltiertem Eisenblech. Um das Verbrennen des Al zu A120 3 zu vermeiden, 
wird das Blech ohne Luftzutritt in Kammerófen raseh auf 800° erhitzt, dann wird das 
Blech wiihrend einiger Stdn. auf 600—700° u. schlieBlieh auf Lufttemp. abgekiihlt. 
(Poln. P. 10 249 Tom 28/10. 1927, ausg. 10/8. 1929.) S c h o n f e l d .

Stuart Plumley, O xy-acetylene welding and  cu ttin g ; a  cour.se of in stru ctio n . M inneapolis:
Univ. Pr. Co. 1930. (302 S.) 4°.

IX. O rganische Praparate.
E. I. Du Pont de Nemours U. Co., V. St. A., Katalytische Verfahren. Organ. 

Verbb. werden mit Katalysatoren behandelt, die gleiehzeitig hydrierend u. wasser- 
abspaltend wirken, u. die auBerdem noch mit Stoffen vermischt sind, die der wasser- 
abspaltenden Wrkg. des Katalysators entgegenwirken, wie z. B. eine Verb. der Alkalien 
oder Erdalkalien. Der ICatalysator besteht aus einem oder mehreren Oxyden des Be, 
Mg, Zn, Al, Si, Ti, Ge, Zr, Sn, Ce, Th, V, Bi, Cr, Mo, W, U, Mn, Fe u. einem Oxyd 
der seltenen Erden. — So z. B. laBt sich mit Hilfe von Zinkchromił mit etwa 10% 
K 2C03 Aceton mit H , bei 200 a t u. 375° ohne Bldg. von Propylen zu Isopropylalkohol 
reduzieren. Auf ahnliche Weise erhiilt man aus Aldol das Glykol des Methyltrimethylens. 
Oder man verwendet Katalysatoren, die ais der W.-Abspaltung entgegenwirkende 
Stoffe ein Oxyd enthalten, das eine Saure, ein saures Salz, ein Anhydrid oder ein Ammo- 
niumsalz bilden kann, wie z. B. S03. — Z. B. erhalt man aus CH3-0*CH3 mit Hilfe 
von Aluminium, d a s 'l—10% S03 in Form von Aluminiumsulfat enthalt, Methanol 
ohne Bldg. von Nebenprodd., wie z. B. HCHO. (F. PP. 671705 u. 671706 vom 
19/3. 1929. ausg. 18/12. 1929. A. Priorr. 18/5. 1928.) U l l r i c h .

Standard Development Co., New York, ubert. von: Marion B. Hopkins, 
Elisabeth, New Jersey, Behandeln von Kohlenwassersioffcn. Die vergasten KW-stoffe 
werden bei vorzugsweise atmospliar. Druck zusammen mit Luft auf ca. 550° F  eihitzt,
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wobei eine Luftmenge von 5—20 KubikfuB je Pfund KW-stoff verwendet wird. Die 
kondensierbarcn Prodd. werden gesammelt, mit W.-Dampf dest., mit verd. Alkaii 
behandelt u. schlieBlich mit W. gewaschon. (Can. P. 264192 vom 21/5. 1924, ausg. 
7/9. 1926.) D r e w s .

Standard Development Co., New York, iibert. yon: James Simpson, Linden, 
New Jersey, Behandeln von KohUnwasscrsloffen. Saure Naphthadestillate werden der 
Einw. einer Natriumplumbitlsg. untcrworfen. Mit dieser so bcnutzten Lsg. werden 
weiterhin die S enthaltenden Naphthadestillato behandelt. (Hierzu vgl. E. P. 270626; 
C. 1927. II. 2255.) (Can. P. 264193 vom 4/6. 1924, ausg. 7/9. 1926.) D r e w s .

N. V. de Bataaische Petroleum Maatschappij, Holland, Absorption von Aihylen 
und seinen Homologen mit Hilfe von starken Sauren. Die Absorption der Olefine durch 
starko H,SO„ HaPO., oder eine Sulfonsaure crfolgt in Ggw. von 3Ietallcyanverbb., 
wie Fcrricyan- oder Ferrocyanwasserstoff oder dereń Salzen; i\Ta2[Fc(CN)5NO]; Aceion- 
nilroprussidnalrium, Na3[Fe(CN)5N 02]; Na2Fe(CN)5N-(OH)SCŃ; [1-Ferricyanide (C.
1921. I. 75); Nas[Fe(CN)6-NH3]; Na3• Fe(CN)e• N O S C < ^ 2; C0H5CNH3Fe(CN)6

oder Addilionsuerbb. dieser Substanz mit organ. Verbb., wie Alkoholen, Ather, Ketonen, 
Aminen; Na4Fc(CN)5NO„; Na3Fe(CN)5-NH3; Na3Fe(CN)5-CO; Na5Fe(CN)5S03- 9 H20 ; 
Na4-Fe(CN)6OAgO u. Hj[Fe(GN)6]-S 0 3H; sowie dereń Additionsverbb„ wie CGH5CN-
H.t -Fe(CN)0, u. analogen Verbb., wie H3Co(CN)5 • CO, des P t oder Cr. — Z. B. wird 
C2H4 bei 100° von 98°/0 H 2S04 mit geringen Mengen Tetrauthylferrocyanid in betracht- 
lichen Mengen ohne Bldg. oliger Prodd. absorbiert. Aus den Absorptionsprodd. lassen 
sich durch Hydrolyse die entsprechenden Ester, Atlier, Alkohole u. andere Verbb. ge- 
winnen. (E. P. 323 748 vom 9/7., 19/7., 3/8., 29/11. 1928 u. 11/3. 1929, ausg. 
6/2. 1930.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Jurgen Callsen, 
Elberfeld), Darstellung von halogenhaltigen Alkoholen aus halogenhaltigen Aldehyden, 
dad. gek., daB man im Verf. des Hauptpatents an Stelle primarer Alkohole hier sekundare 
Alkohole ais Losungsmm. benutzt. — Z. B. werden 100 g Bromal, in 140 ccm Isopropyl- 
alkohol gel., mit 40 g Aluminiumalkoholat versetzt u. unter Durcldeiten von H 2 etwa
2 Stdn. auf 115° erhitzt. Den entstehenden Tribroniathiylalkohol gewinnt man in Form 
farbloser Krystalle vom F. 80° (Ausbeute 90 g). Aus Cliloral erhalt man auf ahnliche 
Weise Trichlorathylalkohol. (D. R. P. 489 281 KI. 12o vom 20/6. 1926, ausg. 15/1. 
1930. Zus. zu D. R. P. 437160; C. 1927. I. 802.) U l l r ic h .

Seth B. Hunt, Mount'Kisco, New York, iibert. von: Robert M. Isłiam, Ok-
mulgee, und Sidney Bom, Tulsa, Oklahoma, V. St. A., Herslellung von Alkylsulfaten. 
Gase, erhalten durch Cracken von Petroleum, oder KW-stoffe enthaltenden Olen, werden 
komprimiert u. gekiihlt, wobei sich W. u. einige KW-stoffe abscheiden. Die gekiihlten 
u. komprimierten Gase, die dio Olefine, wie Butylene, Propylen, Aihylen, enthalten, 
werden in mehreren aufeinander folgenden Absorptionsapp. mit H 2S04 behandelt, 
wobei bei verschiedenen Tempp. u. Konzz. der Saure eine selektive Absorption der 
einzelnen Olefine erfolgt. ZweckmiiBig wi rd bei erhóhtem Druek gearbeitet. Aus 
den Absorptionsverbb. gewinnt man durch Hydrolyse die entsprechenden Alkohole. 
(A. PP. 1744164, 1744 207 vom 1/5. 1919, ausg. 21/ 1. 1930.) U l l r ic h .

Seth B. Hunt, Mount Kisco, New York, iibert. von: Robert M. Isham, Ok-
mulgee, Oklahoma, Herslellung von Dialkylsidfaten. Olefhihaltige Oase werden bei
unterhalb 30° mit einem Sauregemisch, das Isopropylschwefelsaure u. Athylschwefel- 
saure u. keine anderen Bestandteile auBer Alkylschwefelsauren enthalt, behandelt, 
wobei die lioheren Olefine, wie Amylene, unter Bldg. von Dialkylsulfaten absorbiert 
werden; alsdann werden die Gase durch Athylschwefelsaurc geschickt, wobei Pro
pylen absorbiert u. zugleich das Absorptionsmittel fiir die lioheren Olefine erhalten 
wird, u. schlieBlich wird das Gas mit konz. H 2S04 behandelt, um C2H4 zu absorbieręn. 
Die stufenweise Behandlung der Olefine kann in verscbiedener Reihenfolge vor- 
genommen werden. (A. P. 1 744 227 vom 16/3. 1923, ausg. 21/1. 1930.) U l l r ic h .'

Cliemische Fabrik Kalk G. m. b. H.. Koln a. Rh., und Hermann Oekme, 
Iv6ln-Kalk, Gewinnung von Glycerophosphaten aus Gemischen von swl. Erdalkali- 
glycerophosphaten u. Erdalkaliphosphat, dad. gek., daB man das Gemisch der swl. 
Salze mit Alkalicarbonaten oder Bicarbonaten in der dem swl. Glycerophosphat an- 
nahernd aquivalenten Menge in wss. Lsg. oder Suspension behandelt. (D. R. P. 
489073 KI. 12o vom 8/4. 1925, ausg. 13/1. 1930.) U l l r i c h .
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Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfiiider: M. P. Schmidt), Biebrich a. Rh., Herstellung 
von festen, lialtbaren, aromatisclien Diazoverbindungen. (D. R. P. 491318 KI. 12q yom 
22/7. 1927, ausg. 8/2. 1930. — C. 1930. I. 2008 [F. P. 657 852].) S c h o t t l a n d e r .

Fabriek van Chemische Producten, Schiedam, Holland (Erfinder: Emil Kraus,
Haag), Herstellung von Derimten sulfidierler Naphthole, 1. darin bestehend, daB man 
durch wss. Schwefelung yon a- oder /?-Naphthol fiir sich oder einer Misehung von a- oder 
/?-Naphthol mit Phenol oder dessen Deriw . entstehende sulfidierte Naphthole, mit 
Ausnahme von /?-DioxydinaphthyIsulfid, mit Sulfiten u. einem aliphat. Aldehyd zu 
in W. 1. Verbb. kondensiert. —■ 2. dad. gelc., daB man a- oder /3-Naphthol bzw. Misehungen 
von p- oder a-Naphthol mit Phenolen, dereń Homologen oder Substitutionsprodd. 
unter Zusatz von W. ganz oder teilweise mit Alkali abneutralisiert, mit S langere Zeit 
kocht u. die so erhaltenen Prodd. durch Einw. von Sulfiten u. CH20  oder CH3CHO 
in in W. 1. Prodd. uberfulirt. — Z. B. wird fi-Naphthol mit W. u. NaOH bis zur yolligen 
Lsg. gekocht, dann tf-Pulyer eingetragen u. unter RuckfluB 40—80 Stdn. erhitzt, bis 
zur Bldg. eines nach dem Ansauern in k. Chlf. oder in CS2 11. Prod. Eine alkal. Lsg. des 
sulfidierten f)-Naphlhols gibt mit K3Fe{CN)0-Lsg. einen hellgelbbraunen Nd. Man 
Yerd. dann mit W. u. gibt zur gekiihlten M. zunaehst krystallin. Na2S0 3 u. dann 40%ig. 
C H fi-Lsg. Das sich zunaehst aus der Fl. abscheidende Harz lost sich nach Umruhren 
bei 15°, oder noch rascher bei 30—40° unter Bldg. eines dicken, schon nach ca. 12-std. 
Stehen bei 15°, rascher durch 1—2-std. Erhitzen auf 70—80° (bis eine Probe, mit W. 
yerd., auf Zusatz von Sauren keinen Nd. mehr gibt) diinnfl. werdenden Sirups. Diese 
Lsg. kann nach Neutralisation unmittelbar fiir Oerbzwecke benutzt werden. Man kann 
aber auch die neuen Prodd. durch Zusatz von NaCl zur Lsg. abscheiden, oder die neu- 
tralisierten Lsgg. zur Troekne eindampfen. — Weitere Beispiele betreffen die Konden
sation des sulfidierten fi-Naphthols mit CHICHO u. Na2S 0 3, — die Sulfidierung eines 
Gemisches aus p-Naphthol u. Phenol u. weitere Kondensation mit GH20  bzw. CH3CHO 
u. NaIIS03, — die Sulfidierung eines Gemisches yon P-Naphthol u. Rohkresol bzw. 
2,4- -f 2,6-£>ichlor-l-oxybenzol u. weitere Kondensation mit Gil f i  bzw. CH3GHO u. 
Ńa2S0 3, — sowie die Herst. analog zusammengesetzter Prodd. aus a-Naphthol fiir sich 
bzw. im Gemisch mit Phenol (hierzu vgl. auch A. P. 1 690 640 usw.; C. 1929. I. 2584). 
(D. R. P. 491064 KI. 12q vom 2/3. 1926, ausg. 6/2. 1930. Holi. Prior. 24/11. 
1925.) ' S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Zeh, 
Wiesdorf, Erwin Kramer, Koln-Deutz, und Bernhard Bollweg, Leyerkusen), Dar- 
stellung von Nitrosubstitutionsprodukten des Dinaplithylendioxyds und seiner Derivate. 
Zu dem Ref. nach E. P. 317 304; C. 1930. I. 2011 ist folgendes naehzutragen: Auch die 
D eriw . des Dinaphthylendioxyds lassen sich durch Einw. von H N 03 in statu nascendi 
in einem geeigneten Yerdiinnungsmittel in einlieitliche Mono- u. Dinitrosubstitutions- 
prodd. iiberfuhren. Z. B. gibt der durch Erhitzen yon 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure- 
athylester in Nitrobzl. mit CuO auf 200° erhaltliche Dinaphtliylendioxyd-3,3'-dicarbon- 
saurediatliylester in Eg. angeschlammt mit K N 03 +  H2S04 20%ig. den Dinitrodinaph- 
thylendioxyd-3,3'-dicarbonsauredidthylester, orangerote, in hochsd. organ. Losungsmm. 
orangegelb 1. Prismen, F. 327°, in H2SO., mit yioletter Farbę 1. — Analog erhiilt man 
aus dem durch Oxydation von 7-Methoxy-2-oxynaplithalin mit CuO in Nitrobzl. dar- 
stellbaren 7,7’-Dimethoxydinaphthylendioxyd ein Mononitro-7,7'-dimethoxydinaphthylen- 
dioxyd, aus Chlornaplithalin yiolette, sich oberhalb 300° ohne scharfen F. zers. Nadel- 
chen. (D. R. P. 491 974 KI. 12q vom 26/7.1927, ausg. 14/2.1930.) S c h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., ubert. yon: Willy Trautner, 
Berthold Stein und Robert Berliner, Elberfeld, Darstellung von Bz-l-Phenylbenz- 
anthron und dessen Kernsubstitutionsprodukten. Zu dem Ref. nach Schwz. P. 133 994; 
C. 1930. I. 1373 [I. G. F  a r b e n i n d u s t  r i e A k t . -  Ges . ]  ist naehzutragen, daB 
man nach dem dort beschriebenen Verf. zu Kernsubstitutionsprodd. des Bz-l-Phenyl- 
benzanthrons gelangen kann, wenn man das Anthron durch seine Kernsubstitutions
prodd. ersetzt. So erhalt man z. B . aus Zimtaldehyd u. l-Oxyanthron das Bz-l-Phenyl- 
a.-oxybenzanthron — u. aus Zimtaldehyd u. 2-Chloranthron das Bz-l-Phenyl-p-chlor- 
benzanthron, die bereits auf anderem Wege gewonnen wurden (vgl. G r a s s e l l i  
D y e s t u f e  C o r p . ,  T r a u t n e r , B e r l l n e r  u. S t e i n , A .P . 1 713 571; C. 1929. 
II. 1073). (A. P. 1749519 vom 11/7. 1927, ausg. 4/3.1930. D . Prior. 23/11. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .
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X. Farb en; Farberei; D ruckerei.
Chas. E. Mullin, Farbsloffe und Farberei in Amerika. Kurzer Uberblick iiber 

die Entw. der Farberei in Amerika; das Bediirfnis nach echten Farbstoffen, die Naph- 
thol AS-Farberei u. das Bedruoken von Acetatseide, die Verwendung von ICieropon, 
das H. T. H. (haute teneur en hypoeblorite) Verf., das lichtechto Farben von Wolle, 
die Wichtigkeit der cliem. Kontrolle u. die Entw. in den siidlichen Staaten werden 
besprochen. (Rcv. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 8 . 141—47. Febr. 
1930.) B r a u n s .

W. H. Martin, Die iecJmische Gewinnung des Ozons und das Błeichen damit. Nach 
einer allgemeinen Betrachtung iiber dio Bleichc werden dio Vorteile des Bleichens 
mit 03, seine techn. Darst. u. seine Verwendung in der Baumwollbleiche im E t a b -  
l i s e m e n t s  C r o s p i  in Crespi besprochen. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchi- 
ment, Appret 8. 167—75. Febr. 1930.) B r a u n s .

—, Neues Verfahren fiir dieAnwendung der Naphthole in der Farberei und Druckerei. 
Die G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s e h e  I n d u s t r i e ,  B a s e l  hat gefunden, 
daB die alkal. Salzo der l-Oxynaphthalin-4-arylacelone gegen Dśimpfe stabil sind. 
Dies laBt sich zur Erzeugung von Fiirbereieffekten benutzen. Die Herst. solcher Effekte 
wird an 3 Beispiolen dargetan. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 8 .
299. Marz 1930.) B r a u n s .

Raymond Curtis, Das Farben mit Kiipenfarbstoffen auf Seide. Das Verlangen 
nach echten Tónen auf Seide hat die Veranlassung zu Verss. zum Farben von Seide 
mit Kiipenfarbstoffen gegeben. Nach anfanglichen Schwierigkeiten wurden unter 
Verwendung geeigneter Einrichtungen echte Farbungen erhalten, ohne wesentliche 
Beeinflussung der Festigkeit. Zum SchluB folgt noch eine Berechnung der Kosten. 
(Textile World 77. 1644—45. 1681. 15/3. 1930.) B r a u n s .

John Emge, Das Echtfarben von loser Wolle, Loden und Stiickware. Vf. schildeit 
das Vorbcreiten u. Farben solcher Waren, die verschiedcnen Chromierungsverff. u. 
gibt eine Aufstellung von Chi om farbstoffen der N a t i o n a l  A n i l i n ę  u. C h e 
m i c a l  Co mp . ,  die fiir diese Art des Farbens besonders geeignet sind. (Dyestuffs 
31. 17—22. Febr. 1930. New York, N. Y.) ~ B r a u n s .

Harry Peers, Das Farben von Teppichgamen. Fiu das Farben von Teppiehgarnen 
geeignete Farbstoffe der N a t i o n a l  A n i l i n ę  u. C h e m i c a l  C o mp . ,  die Vor- 
bereitung des Garnes u. das Farben selbst werden besprochen. (Dyestuffs 31. 28—29. 
Febr. 1930. Toronto.) B r a u n s .

J. T. Baldwin, Erfassung der Beweglichkeitskonzeniration. Der Titel soli den 
Punkt bezeichnen, bei dem die Beweglichkeit =  0 wird, wenn dio Beweglichkeit gegen 
die Gewichts-% Pigment in der Pigment-Vehikclmischung angesetzt wird. Die Ivurven 
der Beweglichkeitskonz. von Kastoról, chines. Holzól, Leinól u. Sclimieról mit Silica, 
u. Dropschwarz wurden studiert. Die Erfassung der Beweglichkeitskonz. ist von der 
Benetzungskraft der benutzten FI. unabhangig. Die Beweglichkeit eines Pigment- 
Vehikelsystems ist eine lineare Funktion der Yiscositat des Veliikels u. der Konz. des 
Pigments. So kann die Beweglichkeit fiir irgendeine Konz. der Pigmente berechnet 
werden, wenn die Viscositat des Vehikels u. der Beweglichkeits-Konz.-Punkt bekannt 
sind. Olabsorption andert sich mit der Netzkraft oder Adhasionsspannung der FI. 
(Ind. engin. Chem. 21. 1121—24. Nov. 1929. Paulsboro, N. J.). K 6N IG .

H. H. Morris, Lithopone in Druckfarben. (Vgl. C. 1930. I. 2634.) Charakteristik 
des Pigments bei Herst.-Verff. u. in fertigen Faibcn. Die Verschiedenartigkeit der 
yerfiigbaren Lithopone ermóglicht besondere Effekte u. bedingt genaue Auswahl des 
Pigments. (Amer. Ink Maker 8. Nr. 2. 21—23. 45. Febr. 1930.) K onig.

Hans Wolff, Uber basisches Bleisulfat. Unter Mitarbeit von G. Zeidler und
B. Rosen. Vers.-Reihe iiber den Gewichtsverlust von BleiweiB- u. Bleigrauanstriehen. 
Vergleichende Verss. zwischen Blue lead u. SulfobleiweiB. Verss. mit Carbonatblei- 
weiB, SulfobleiweiB u. einem ausland. SulfatbleiweiB. Vers.-Anstriche (seit 21/2 Jahren 
in der Witterung). Prakt. Objekte. Mit Kurventafel, Tabellen u. Photogrammen 
der Versuchsobjekte. (Farben-Ztg. 35. 1307—09. 29/3. 1930. Berlin.) KÓNIG.

L G. Farbenindustrie, Neue Musterkarten. Diese Firma hat neue Musterkarten 
mit Supramin- u. ifoKŻiofarbstoffen auf Wollgarn unter Mitverwendung von Eulan 
„neu“ im Farbebad, Farbungen auf Mischgeweben aus Baumwolle-Viscose mit substantiven 
Baumwollfarbstoffen u. eine mit Indocarbon CLG konz. auf erschwerter Seide, mit
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dem tiefschwarze Tóne mit vorziiglichen Echtheitseigg. erhalten weiden, herausgegeben. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 66. 290. 30/3. 1930.) Brauns .

Gr. Zerr, Kalk- und Zemenłansłriche. Vorbereitung des Untergrunds. Anstriche 
mit gelóschtcm Kalk, dereń Erhąitung u. Haltbarkeit. Verhindem zu raschen Aus- 
trockncns der Streichsehichten. Verbesseruńg der Deckfiihigkeit u. Ausgiebigkeit 
durch Kreidezusatz. Starkere Bindung von AuBentiinehen durch Zusatz vegetabil. 
Leims. Natronwasserglas u. Caseinanstriclie. Herst. der Caseinlsg. u. dereń Konser- 
vierung. Auswahl der Pigmcnte. (Farben-Ztg. 35. 1305— 06. 29/3. 1930.) K onig .

H. L. Beakes, Absetzen von Pigmenłen in Hausanstrichfarben. II. (I. vgl. C. 1928.
II. 1152.) Aufrechtcrhaltung des Pigmentverhiiltnisses. Beschlemiigte Absetzprobc. 
Wrkg. des beschwerenden Pigments. Konstanz der Pigmentkonz. Tabellen u. Kurven- 
bilder. (Ind. engin. Chem. 21. 1118—21. Nov. 1929. New York.) K o n ig .

R. V. Williamson, Gr. D. Patterson und James K. Hunt, Schdtzung der Streicli- 
und Flieflfahigkeil von Farben nach iliren Plastizitdtswerlen. Es wird eine Methode an
gegeben, den Betrag der durchschnittlichen Strcichbedingungen oder anderer prakt. 
Proben zu sehatzen, bei denen FlieBen pseudoplast. Dispersionen eintritt. (Ind. engin. 
Chem. 21. 1111—15. Nov. 1929. Wilmington, Del.) K o n ig .

I. G .FarbenindustrieAkt.-Ges.,Frankfurta.M ., Herslellung tmiKohle. Fiir Farben, 
Tinten u. fiir die Gummiindustrie geeignete Kohlc erhiilt man durch Zers. ungesiitt. 
KW-stoffe bei nicht oberhalb 600° liegenden Tempp. u. erhólit-en Drucken unter Ver- 
wendung deshydrierend wirkender Katalysatoren. (E. P. 324 959 vom 3/8. 1928, 
ausg. 6/3. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k f u r t  a . M., Herslellung von Kiipen-
farbsłoffen. (D. R. P. 493410 KI. 22e vom 26/11. 1925, ausg. 11/3. 1930. — C. 1928.
II. 397 [F . P. 636 860].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Wilke,
Frankfurt a. M.-Hochst a. M.), Darstellmig von Kuyenfarbstoffen. (D. R. P. 492274 
KI. 22b vom 29/10. 1926, ausg. 24/2.1930. — C. 1928. II. 1947 [F . P. 640 939].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Wilke,
Frankfurt a. M.), Darstdlung von Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 492 275 KI. 22b vom
24/11. 1926, ausg. 24/2. 1930. — C. 1928. II. 1947 (F. P. 640939].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh., und Julius Muller, Mannheim), Darsłellung von Kupenfarb
stoffen. (D. R. P. 486 021 KI. 22b vom 31/3. 1927, ausg. 8/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 
475342; C. 1929. II. 1079. — C. 1928. II. 1269 [E. P. 289 980].) F r a n z .

Masa Ges. zur Herstellung kiinstlicher Oberflaclien, Berlin, Oberfliichen- 
vcrzierung, insbesondere Nachahmung von Holzmasenmg. Man druekt die Maserung, vor- 
zugsweise von kostbaren Hólzern, oder sonstige Verzierungen auf eine diinne bieg- 
same u. transparente Folie, z. B. aus Celluloid oder Celluloseestem, vorzugsweise im 
Intagliodruck u. bringt die Grundfarbe des nachzuahmenden Holzes auf die bedruckte 
Flacho mittels Spritzen, Streichen oder maschinell auf. Die Folio wird dann mittels 
eines Leimes, der wie die Folie gefarbt ist, mit der bedruckten Seite auf die zu ver- 
zierende Flachę, z. B. auf Sperrholz, aufgeklebt. Auch gebogene Flachen konnen in 
dieser Weise yerziert werden. (E. P. 319 Ó06 vom 5/9. 1929, Ausz. veroff. 6/11. 1929. 
Prior. 15/9. 1928.) ________________  S a r r e .

Gustav Schultz, F arbstofftabellen . 7. Aufl. N eubearb . u. erw. von Ludwig Lehm ann. Bd. 1.
Lfg. 8. (S. 289— 336.) B erlin : W eidm annsche Buchh. 1930. nn . M. 8.— .

X I. H arze; Lacke; Firnis.
Imperial Chemical Industries Ltd., London, N. Strafford, E. E. Walker,

Manchester, und W. J. Jenkins, Stevenston, Uberziige auf Metalle. Man iiberzieht 
die Metallflachen mit einem Lack aus einem Phenol- u. einem Glyptalharz, laBt hart 
werden oder erhitzt im Ofen u. iiberzieht dann mit einem Niirocelluloselack. Das 
Phonolharz ist gereinigt u. dem Glyptalharz ist eine Fettsaure zugesetzt, wie sie im 
Lein- oder Ricinusol enthalten ist. H„SOA in A. kann ais Katalysator zugegeben werden. 
(E. P. 312 204 vom 14/2. 1928, ausg. 20/ 6. 1929.) S a r r e .

Papeteries de Rhode-Saint-Genese, Belgien, Herslellung von Harzló-mngen. 
Man yermischt eine Harzseife mit hinreichend alkal. gemachtem W. derart, daB die
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fertige Lsg. freies Alkali enthalt. (F. P. 675219 vom 15/5. 1929, ausg. 7/2. 
1930.) E n g e r o f f .

E. Dutt, Paris, Enifarben von Schellack und dhnlichen Harzen. Man behandelt 
die in einem fliichtigen Losungsm., wie Methylalkohol oder A. gel. Harze mit 
calciniertem A120 3, das etwas Si02 oder Fe-Oxyd u. einen hohen Prozentsatz T i02 
enthalt. Eine geeignete derartige Erde liegt in dem indischen Bauxit vor. (E. P.

16 423 vom 13/7. 1928, ausg. 22/8. 1929.) E n g e r o f f .
Consortium fiir elektroehemische Industrie G. m. b. H , (Erfinder: Hans 

Dentsch, Wolfram Haehnel u n d  Willy O. Herrmann), M unchen , Verfahren zur 
Herstellung von Kondensalionsprodukten des Acetylens. (D. R. P. 493 324 KI. 12o 
vom 24/1. 1924, ausg. 12/3.1930. — C. 1926. II. 1791 [Oe. P. 103 106].) M. F. Mu l l e r .

Bakelite Gesellschaftm. b. H., Deutschland, Herstellung von Phenol-Fcrmaldehyd- 
harzen, die sehnell hartbar, ziemhch bestandig gegen Alkalien u. geruehlos sind, indem 
man den hartbaren Harzen 0,5—6% fcinverteilte Metallozyde, wie CaO, MgO, Fe203 
oder ZnO, Metallhydroxyde oder Metallsalze der Fetlsiiuren, der ungesatt. Sauren oder 
der Harzsduren, wie Ca-Stearat oder Zn-Oleat, zusetzt. Puli-, Farbstoffe, natiirliche 
u. andere kunstliche Harze konnen zugegeben werden. (F. P. 667915 vom 22/1.
1929, ausg. 25/10. 1929. D. Prior. 3/2. 1928.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wasser enthaltende und mit 
JKcwser vermischbare Lacke und Impragnierungsmittel, gek. durch die Verwendung 
von mit W. vermischbarcn Mono- oder Polyfettsdureestern mehrwertiger Alkohole ais 
Losungsmm. — Z. B. lost man 10 Teile Celluloseacetat in 100 Teilen eines Gemisclics 
von Glykolnwno- u. Glykoldiformiat mit 30% W., oder man lost 10 Teile Nitrocellulose 
in einem Gemisch von je 40 Teilen Glykolmono- u. Glykoldiformiat u. 20 Teilen W. 
Man verwendet auch Glykolmonoacetat, Propylenglykol u. Butylenglykolformiat, fiir 
Stempelfarben vorwiegend die in W. 1. Ester des Glycerins, wie z. B. Glycerinmono- 
acctat oder Glycerindiformiatacetat. (Holi. P. 21111 vom 23/4. 1927, ausg. 15/1.
1930.) . S a r r e .

Masa Ges. zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, Berlin, Nitrocellulose-
lacke. Den Lacken gibt man ais Weichmacliungsmittel eine gesiitt. Lsg. von Kaut- 
schuk in Bzn., Bzl. oder'anderen Losungsmm. zu. (E. P. 319 005 vom 5/9. 1929, 
Ausz. veroff. 6/11. 1929. Prior. 15/9. 1928.) Sa r r e .

Lonza Elektricitatswerke und Chemisclie Fabriken Akt.-Ges., Basel, Ver- 
fahren zur Herstellung von festhaftenden, inatten Nitrocelluloselacken, die Aufstrichfilme 
ergeben, in denen die Nitrocellulose teilweise, und ztvar an der Oberfldche, ausgefdllt ist, 
dad. gek., daB man Nitrocelluloso in mindestens einem solchen leichtfliichtigen 
Losungsm. lost, bei dessen Verdunstung die Nitrocellulose durch einen sich bildenden 
W.-Ud. teilweise, u. zwar an der Oberflache ausgeflockt ist. Man verwendet sogenannto 
niećLrigviscose Nitrocellulose, ais leichtfluchtiges Losungsm. Methylacetat. Die her- 
gestellten Nitrocelluloselacke werden mit Anilinfarbstoffen gefarbt u. ergeben deckende 
Anstriche fiir Metali, Leder usw. (Schwz. P. 134 948 vom 25/5. 1927, ausg. 1/11.
1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Schwer brennbare plastische 
Massen, Lacke u. dgl. aus Nitrocellulose, bestehend aus 40% Nitrocellulose, Natur- u. 
Kunstharz u. nicht brennbaren Weichmachungsmitteln, gegebenenfalls auch unter 
Zusatz von schwer brennbaren Cellulosederiw. (F. P. 675 074 vom 15/5. 1929, ausg. 
5/2. 1930. D. Prior. 14/6. 1928.) E n g e r o f f .

Gilbert Mombach, Cincinnati, V. St. A., Formkorper aus harzartigen Konden- 
sationsprodukUn. Man formt zwischen 2 Matrizen aus piast. Materiał, z. B. aus Gips, 
unter Druck u. Hitze. Den Matrizen ist zwecks besserer Warmeleitung Metallpulver, 
z. B. von Fe, Zn  usw. zugegeben. Das Verf. findet insbesondere bei der Herst. kunst- 
licher Gebisse Anwendung. (A. P. 1724501 vom 14/4.1926, ausg. 13/8.1929.) S a r r e .

Daniel Armand Lucian Texier, Neuilly-sur-Seine, Frankreich, Vorrichtung zum 
Imprdgnieren mit Kunstharz, bestehend aus einem Impragnierkessel mit dichtsclilieBen- 
dem Deckel, einem tiefer liegenden Vorratsbehalter fiir das fl. Kunstharz oder dessen 
Lsg., einer Luftpumpe fiir Druck u. Vakuum u. einem Kondensator zwischen Pumpo 
u. Impragnierungskessel. Der Kessel ist noch mit einem Mantel umgeben, in dem 
zwecks Erhitzung des Kessels h. Ol zirkuliert, u. in dem sich auch eine Rohrschlange 
-befindet, durch die man k. W. flieBen laBt, wenn man kiililen will. (A. P. 1729 056 
•vom 21/11. 1925, ausg. 24/9. 1929. F. u. E. Priorr. 27/10. 1925.) S a r r e .
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X II. K autschuk; G uttapercha; Balata.
R. W. Lunn, Die V erstarkerwirkung von Pigmenten. Unterss. iiber die Energie- 

bezieliungen zwischen Kautschuk u. Pigmenten unter Variation ihrer Konz. u. der 
Dehnungswcrte, u. unter besonderer Beriicksichtigung der GróCc e^/x-, wobei e die 
durch den Fiillstoff A bedingte Teilenergie bei x Volumina Fiillstoff darstellt. Die 
Vcrss. umfaCten ais Fiillstoffe prazipit. Baryt, Zinkweifi, tlicrmatom. u. GasruB, u. 
gingen von folgender Grundmischung aus: 100 Gew.-Teile Kautschuk, 10,3 PbO u.
3 S. An Iland zalilreicher Kurven gibt Vf. ein Bild von don c n o r g e t. Beziehungcn 
des Systems Kautschuk-Fiillstoff. (Trans. Rubber Ind. 4. 396—411. Febr.
1929.)  F r o m a n d i .

Fabryka wyrobów gumowych ,,Brage“ Bracia Ginzburg, Warschau, Her
stellung von aus zwei Schichten bestehendem Gummi. Die eine Schicht besteht aus K aut
schuk, S u. Beschwerungsmittcln, dio andere yorwiegend aus Kautschuk mit einem 
Zusatz von Balata, Guttapercha u. Bitumen. Beide Schichten werden vereinigt u. 
unter Druck erhitzt, wobei nur die eine Schicht vulkanisiert wird; die M. ist fiir Schuh- 
sohlcn geeignet. (Poln. P. 10159 vom 19/12. 1927, ausg. 10/8. 1929.) Sc h o n f e l d .

Louis Laurin, Frankreich, Elastisclie Masse ais Ersatz fiir die Luftbereifung 
von Kraftwagen, bestehend aus 37,5 Teilen Knochenleim, 12,5 Hautleim, 0,1 Salicyl- 
saure, 12,5 Tragant, 5,0 Hólzmehl, 125,0 W., 62,5 Glycerin, 7,5 Ricinusol, 5,0 Riibdl,
1,7 Fettseife, 0,8 Talg, 1,5 Formolharz, 1,5 K„Cr„01 u. 2,5 iL4Z(iS04)2. Nach dem Ver- 
mischen bleibt die M. einige Tage an der Luft u. am Licht liegen u. ist dann gebrauchs- 
fertig. (F. P. 675 565 vom 11/5. 1929, ausg. 12/2. 1930.) Sa r r e .

X V . G arungsgewerbe.
—, Die Verdienste der Wissenscliaft um die Erforscliung der Brauerei. Cliemisclie 

Erforschung der Gdrungspróbleme. Im Zusammenhange behandelt werden: Die chem., 
biolog, u. biochem. Durchforschung des Garungsvorganges, Eigg. u. Zus. der Starkę, 
Photosynthese derselben, krystallin. Maltose, wissenschaftliche Behandlung der Brau- 
methoden. (Chem. Age 22. 216—17. 8/3. 1930.) G r o s z f e l d .

B. Lampe, Weitere Untersuchungsergebnisse von in Dampfform gewonnenen Fusel- 
ólen. Es gelangten 3 Ole zur Unters., dereń fraktionierte Dest. (500 ccm) im Birekti- 
fikator folgendes ergab (ccm):

Fraktion a b c d Rest

Kp. 90—91° 91—115° 115—127° 127—132° iiber 132°
I 183,5 18 80 192 5

II 170 26 86 196 —

III 218 30 58 154 9
Die Ergebnisse lassen, obwohl der Amylalkoholgeh. immer noch an der unteren 

Grenze der bisher gefundenen Werte liegt, die Gewinnung eines wertyolleren Fuselóls 
in Dampfform erhoffen, ais es nach den ersten Verss. den Anschein hatte. (Ztschr. 
Spiritusind. 53. 62. 6/3. 1930. Berlin N 65, Techn.-wiss. Lab. d. Vereins d. Spiritus- 
fabrikanten.) • Gr o s z f e l d .

—, Reinigung voii Fuselol. Durch Waschen mit W. unter Zusatz yon NaCl zwecks 
Erleichterung der Schichtbldg. wird zunachst der A. dem Rohól entzogen. Dann 
folgt die Aussalzung wie naher beschrieben. (Brennerei-Ztg. 47. 44. 5/3. 1930.) Gd.

Eduard Jacobsen, Wann findet der Filier, wann die Schonung, wann die Kohle, 
zum Kldren der Getrdnke Anwendung ? An Beispielen wird gezeigt, wie durch Fil- 
trierungen triibende u. suspendierte Bestandteile, bei empfindliohen oder nicht 
filtrierbaren Getriinken durch Schónungen entfernt werden, wogegen Kohle nicht nur 
kliirt, sondern auch reinigt, u. schlechte Geruchs- u. Geschmacksstoffe fortnimmt, 
bzw. sogar kunstliche Alterung bewirkt. (Destillateur u. Likorfabrikant 43. 184—87. 
20/3. 1930.) G r o s z f e l d .

Karl Micksch, Likóre und Spirituosen klaren. Prakt. Angaben fur Triibungs- 
entfemung durch Lagerung, Klarmittel, besonders Hausenblase, u. Filterung. 
(Brennerei-Ztg. 47. 44. 5/3. 1930.) G r o s z f e l d .

W. Diemair, Alterung von Branntwein mit Ozon. Wie die Verss. mit einer Spezial-
XII. 1. 198
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apparatur von S ie m e n s  & H a ls k e  zeigten, treten chem. faBbare Unterschiede 
zwischen ozonisiertem u. nichtozoniaicrtem Weindestillat nicht auf. Geschmacklich 
macht sich die Ozonbehandlung unangenehm bemerkbar. Erst Zusatz von MgO bringt 
chem. nachweisbare Unterschiede, aber — entgegen den bestehenden Ansichten -— 
nicht im Geh. an hóheren Alkoholen u. Estern oder Abnahme des Aldehydgeh., sondern 
in erster Linie in Anderung der Aciditat. Bei starker Ozonzufuhr nimmt der Geh. an 
hóheren Alkoholen zu, aber keine Anderung zugunsten der Aromastoffe. Die Destillate 
werden also selbst bei schonendster Behandlung nicht verbessert, eher verschlechtert, 
indem sie einen rauhen, kratzigen Geschmack annehmen kónnen. Die MgO-Behandlung 
behebt letzteren zwar, ergibt aber auch dann noch kein reines, geschmacklich ab- 
gerundetes Prod. (Wein u. Bebe 11. 480—85. Marz 1930. Munchen, Techn. Hoch- 
schule.) G ro sz fe ld .

J. Raux, Die Brauerei bei Obergdrung. Es wird im einzelnen gezeigt, wie bei der 
Herst. von obergilrigem Bier besondere Sorgfalt auf Leitung des Garverlaufes, Auswahl 
der Rohstoffe u. Abhaltung von Storungen anzuwenden ist. Die Schwierigkeiten sind 
erheblich gróBer ais bei der Herst. von untergarigem Bier. (Brasserie et Malterie 20. 
4—12. 20/3.1930.) G r o s z f e l d .

H. Siegfried, Vber den Unłerschied von Normal- und Gelagerbieren. Die Unter
schiede zwischen allgemeiner Zus. von Geliigerbier (Zeugbier) u. Normalbier sind sehr 
klcin, nur ist ersteres dunkler, bis zu schmutzig-rotbraun; der Vergarungsgrad ist etwa
0,5—1% hoher. Wegen des hóheren Geh. an Zers.-Prodd. der Hefe enthalt das Hefe- 
bier mehr N-haltige Abbauprodd. (Autolyse der Hefe), zeigt hóheren pn u. geringere 
Haltbarkeit. Sein Zusatz zu n. Bier wirkt auf die Haltbarkeit schadlich, u. die Schaum- 
kraft desselben wird herabgesetzt. Yerwertung am besten ais Verschnitt zu Bieren 
die rasch dem Konsum zugefiihrt werden, besonders schadlich bei Bieren von ver- 
minderter Haltbarkeit. (Schweizer Brauerei-Rdsch. 41. 45—49. 20/3. 1930.) Gd.

J. Olberg, Caramelmalz- und Rekonvalescenżbiere. Zur Herst. verwendet man 
hoch abgedarrtes Malz vom Munchener Typus nebst 5—6°/o Caramelmalz, u. ent- 
spreehend der gewiinschten Farbtiefe des Bieres ganz hellfarbiges Farbmalz. Genaue 
Beschreibung des prakt. Maiseh- u. Brauverf. (Schweizer Brauerei-Rdsch. 41. 65—68. 
20/3.1930.) G r o s z f e l d .

H. Wiistenfeld und H. Kreipe, Ver suche zur Fillrałion ton Essig mit dem E.K.- 
Filler der Seitz-Werke G .m .b. H., Kreuznach, Rheinland. Genauere Beschreibung der 
Filter u. ihrer Wirkungsweise, die zu einem Tóllig haltbaren, keiner Nachtriibung u. 
Schleim ausgesetzten Prod. fiihrt. Das Verf. ist besonders fiir estraktreiche Qualitats- 
essige (Weinessig, Malzessig), sowie fiir alle niedrigprozentigen Handelsprodd., nicht 
fur hochprozentige Spritessige zu empfehlen. (ósterreich. Spirituosen-Ztg. 29. Nr. 10.
4. Nr. 11. 4. 6/3. 1930, Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) Gr o s z f e l d .

L. Moreau und E. Vinet, Die Traubenmoste in Anjou (Ernie 1929). Analysen- 
tafel des Jahrganges. (Ann. Falsifications 23. 81—84. Febr. 1930. Angers, Station 
Oenologiąue.) G r o s z f e l d .

Lad. yon Szell, Dos Raffinieren (Reinigen) des Mostes. Beschreibung einer Vorr. 
an Hand einer Querschnittszeichnung, bestehend aus einem Bottich, der bei Durch- 
flieBen des Mostes infolge geeignet angebrachter Querwande u. Siebe in kurzer Zeit 
infolge Sedimentierung die leichtercn (Hulsen, Kerne, Kamme, Insekten, Schimmel, 
Schleim) u. schwcren Verunreinigungen (Bodenschlamm, Schutzmittel, Diinger usw.) 
abtrennt. Die Wrkg. auf Giite, Reinheit des Geschmackes u. Blume der Weine ist 
hervorragend. (Wein u. Rebe 11. 477—79. Marz 1930. Debreczen, Ungarn, Kgl. ung. 
Landw. Akademie.) G r o s z f e l d

F. Bordas und F. Touplain, Untersuchung iiber Alkoholometrie. Ausfiihrliche Er- 
órterung iiber die Beziehungen zwischen D. u. A.-Geh., im besonderen der zahlen- 
maBigen Grundlagen.Erldarung von M. u. Gewicht eines Kórpers, MaBeinheiten, D. 
Ton W. u. A. Relative D. u. spezif. M. von A.-W.-Gemischen bei 15°. Tabelle nach 
G a y - L u s s a c .  Messungen bei 13 u. 20°. Umrechnungsformeln. (Ann. Falsifications 23. 84—102. Febr. 1930.) G r o s z f e l d .

Staiger, Uber RohfeUbcstimmung in Hefe. Nach dem Verf. von U l e x  (vgl. 
C. 1926. n. 833), sowie nach S t o c k h a t j s e n - E r i c s o n  (AufschluB mit Atzkali, Extrak- 
tion u. Titration der mit H ; S 0 4 freigemachten Fettsiiuren) wurden wesentlich hóhere 
Werte erhalten, ais nach den alteren Yerff. (Breimerei-Ztg. 47. 44. 5/3. 1930. 
Berlin N 65, Inst. f. Garungsgewerbe.) G r o s z f e l d .
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Rudolf Otto und August Halter, Kritische Bemerlcungen zu Dr. Otto Hummers 
„Methode zur Analyse fliissiger Stellhefe“. H in w eis  auf Fehlermóglichkeiten boi Be- 
rechnung nach H u m m e r  (C. 1930.1. 2646). (Brennerei-Ztg. 47. 52. 19/3. 1930. Barmen- 
Rittershausen.) GROSZFELD.

Th. von Fellenberg, Zur Blausdurebestimmung in Kirschwasser. Zur Beseitigung 
der Mangcl des Verf. nach dem Schweizer. Lebensmittelbuche (viel zu hohe NH3-Konz., 
zu lange Einw.-Dauer desselben, zu starkę H N 03-Konz., Riicktitration) wird folgendć 
Abiinderung vorgeschlagen: 40 ccm Branntwein • werden zur Best. des freien HCN in 
Scliiittelzylindcr oder 100 ccm-MeBkolbchen mit Glasstopfen mit 5 ccm AgN03-Lsg. 
(3,143 g/l; 1 ccm =  0,5 mg HCN) kriiftig umgeschiittelt, bis das AgCN sich zusammen- 
ballt. Zur Best. des gesamten HCN werden 50 ccm Branntwein obenso mit 5 ccm AgN03- 
Lsg., dann mit 2,5 ccm n. NH3-Lsg. umgeschwenkt u. sofort mit 3,5 ccm n. H N 03- 
Lsg. angcsiiuert u. dann bis zum Zusammenballen geschtittelt. Darauf filtriert man 
klar durch ein Fiłterchcn yon 5— 6 cm Durchmesser, wascht mit 0,l°/0ig. H N 03 grirnd- 
lich aus (Triibung im alkoh. F iltrat riihrt nicht von AgCN u. ist Yernachlassigbar). 
Dann werden Filter u. Nd. in einem 100 ccm-Erlenmeyerkolben mit 1—2 ccm konz. NH3 
iibergossen, Hauptmenge der Fl. auf freier Flamme verdampft u. nach Zusatz voń 
W. bis Yerschwinden des NH3-Geruches weiter gekocht. Das bleibende AgCN bringt 
man durch Kochen mit konz. HN03 in Lsg. u. titriert mit NH4CNS-Lsg. unter Zusatz 
von 2 Tropfen 5%ig- Eisenalaunlsg. (1,412 g/l genau auf die AgN03-Lsg. eingestellt) 
1 ccm =  10 mg HCN/1. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 21. 43—52. 1930. Bern, 
Eidgen. Gesundheitsamt.) Gr o s z f e l d .

C. von der Heide und H. Mandlen, Vergłeichende Bestimmungen der Wasserstoff- 
lonenkonzentration im W ein nach verschiedenen Verfahren. Vom Indicatorverf. abgesehen 
lieferte zweimal das Chinhydron-, zweimal das Diazoesterverf. die hochsten Werte 
fur den Sauregrad, das Zuckerinversionsverf. in allen 4 Fiillen die dritthóchsten, die 
H-Ketten viermal die niedrigsten Werte. Die Werte des Indicatorverf. lagen bei Ver- 
wendung von Bromphenolblau weit, bei Tropaolin etwas hóher ais bei der H-Kette, 
erreichten aber den Wert des Inversionsverf. nicht. Die H-Kette scheint bei Wein 
wegen der Ggw. von S02 infolge leichter Vergiftimg ungeeignet zu sein. Die Zucker- 
myersion liefert gut ubereinstimmende Werte, auch die Werte des Diazoesterverf. 
stimmten gut uberein; doch ist das Reagens fiir die Praxis wenig geeignet. Beim 
Indicatorverf. wird der Mangel eines den fiir Wein in Betracht kommenden pH-Bereich 
iiberbriickenden Indicators sehr empfunden. Vff. benutzten fiir ph =  3—3,2 Tro
paolin 00, fiir pn =  3,0—4,6 Bromphenolblau. Das Chinhydronverf. iibertrifft das mit 
^er H-Kette nicht nur an Beweglichkeit, sondern vor allem an Genauigkeit u. Zu- 
yerliissigkeit.^ (Wein u. Rebe 11. 495—516. Marz 1930. Geisenheim a. Rh., Weinchem. 
Yersuchsstation.) GROSZFELD.

Heinrich Kreipe, tlber die Verwendung verschiedenartiger Laugen lei der Betriebs- 
kontrolle. Zur Neutralisation des Esśigs vor der Best. des A. verwendet man am besten 
rohe konz. Natronlauge, gegebenenfalls selbst bereitet aus NaOH, dagegen zur Titration 
genau eingestellte Laugen von bekanntem Wirkungswert, von dereń Selbstbereitung 
cłem Essigfabrikanten abgeraten wird. (Dtsch. Essigind. 34. 130. 28/3. 1930. Berlin, 
Inst. f. Garungsgewerbe.) Gr o s z f e l d .

E. Philippe und C. Hartmann, tlber Obstweinessig und seine Unterscheidung 
insbesondere von Weinessig nach dem Sorbitverfahren. Nach den angestellten Unterss. 
ist das Sorbitverf. wie fiir Wein auch zum Nachweis von Obstweinessig neben anderem 
Essig yerwendbar. Die scheinbar geringere Empfindlichkeit erklart sich dadurch, 
daC der fertige Obstweinessig aus einer starken Verdiinnung des urspriinglichen Obst- 
w eines hervorgeht. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 21. 34—42. 1930. Thurgauisches 
kantonales Lab.) GROSZFELD.

Georg W. Freiberg, St. Louis, Missouri, V. St. A., Aceton und Butylalkohol 
durch Garung. Ais Ausgangsmaterial wird Mais verwendet, aus dem der groBte Teil 
der Keime entfernt worden ist. — Z. B. wird Mais mit w. W. eingeweicht, das durch 
eine Pumpe bewegt wird. Gegebenenfalls konnen dem W. S02, Cl2 oder Mineralsauren 
zugesetzt sein, um Zers. durch Bakterien zu yerhindern. Das W. wird alsdann ent
fernt — es enthalt eine groBe Menge Nahrstoffe in Lsg. — u. wird zur Herst. der 
Maisclie verwendet. Die zuruckgebliebenen Korner werden gebrochen u. geschalt 
u. in frischem W. oder in dem Einweichungswasser suspendiert. Mit Hilfe eines

198*
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Separators werden die obenauf schwimmenden Keinie von der stiirkehaltigen Lsg. 
getrennt, die vergoren wird. (A. P. 1 744 958 vom 14/4. 1924, ausg. 28/1. 1930.) Ullr.

[russ.] W. Kulikow, N. Rasum ow, R. Giwartowski und I. Bobrik, Technologie der Gftrung.
M oskau: G law tus 1930. (224 S.) 2.75 R b .

XVI. N ah run gsm itte l; G enuBm ittel; P u tterm ittel.
H. K. Schindler, Uber die Yerwendung von Aluminiumgerdten in der Nahrungs- 

viiUelinduMrie. Aus den neuen angefiilirten Literaturangaben geht die vollige Un- 
sehadlichkeit von Al-Kochgeschirr hervor. (Konserven-Ind. 17. 174. 13/3. 1930.) Gd.

P. Balavoine, Uber die kunstliclie Fdrbung ton Lebensmiłteln. Tabellar. tjber- 
sichten iiber das Verh. der 29 fiir die Schweiz erlaubten Farbstoffe, besonders bei Aus- 
scliutteln mit A. bei Ggw. von K 2C03, Losliehkeit in W., A., Verh. gegen konz. u. verd. 
H aS04, HCl, NaOH u. Ausfarbung auf Wolle bei Ggw. yon K H S04. Prakt. Angaben 
zum Naehweise der Farbstoffe in Wursten, Fleiseh, Fischzubereitungen, Mehl, Pudding, 
Wein u. Spirituosen. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 21. 28—33. 1930. Genf, 
Lab. eantonal.) Gr o s z f e l d .

Cli. Schweizer, Uber das Wesen und die Verhinderung des AUwerdens der Brot- 
lcrume. Da beim Altern des Brotes, festgestellt nach einem auf der Best. der Vermin- 
derung des Quellungsvermógens der Krume beruhenden Verf., die in der Hitze erfolgte 
Quellung der Stiirke wiedor zuriickzugehen sclieint, wurde versuclit, diese Entąuellung 
durch Zusatz von auf Starkę ąuellungsfordernd wirkenden Stoffen zu Yerhindern 
(vgl. C. 1929. II. 2952). KCNS, das am giinstigsten wirkt, zeigte auch die gróflte kon- 
servierende Kraft fiir den Frisehezustand; doch stimmten Quellungsforderung fiir 
Stiirke mit dcm Verhindern des Alterns von Brot nicht durchweg uberein, vielleieht 
dadurcli bedingt, daB nicht immer geniigend liohe Konzz. verwendet werden konnen, 
olme die Teiggarung zu verliindern, Erkliirung von negativen Befunden mit LiCl u. 
CH20. Dio Unwirksamkeit von H20 2 ist wohl auf Zers. bei Backtemp. zuriickzufuhren. 
Einen sehwachen EinfluB auf die Frischhaltung der Krume hatte ein Zusatz von 
5% NaCl. 3°/o NaCl nicht, dagegen wohl 0,5°/o Milchsaure. Diastat. Praparate scheinen 
oline EinfluB zu sein. Vf. zieht den SchluB, daB die Entąuellung der Stiirke der Haupt- 
faktor des Altwerdens von Brot sei. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 21. 1—27.
1930. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

C. F. Muttelet, Nachweis der Peklinsafte in Apfełgelee. Vf. bestimmt in ahnlicher 
Weise wie bei dem W ERD ERschen Verf. den Sorbitgeli. u. findet z. B. fiir Haushalt- 
gelee 0,175—0,225% Sorbit, fiir kaufliche „Reinfruchtgelees“ 0,025—0,045%> wonach 
letztere ais verfiilseht zu beurteilen sind. Den kiiuflichen Pektinzubereitungen aus 
ApfelpreBriiekstanden fehlt der Sorbitgeli., da dieser bereits mit dem Apfelsaft entfernt 
ist. (Ann. Falsifications 23. 79—81. Febr. 1930. Paris, Ministere d e l’Agriculture.) Gd.

Heinrich Fincke, Irrige und unzureichende Angaben uber die Zusammensetzuiig 
der Kakamrzeugnisse im wissenschaftlicheii Schrifllum. Die Analysendaten iiber Kakao 
u. Schokolade in den „Tabulae Biologicae“ von C. O p p e n h e i m e r  u. L. P i n c u s s e n , 
Bd. I I I  (1926), S. 563 u. 564, sind falsch u. irrefuhrend. Zum Teil auf Grund dieser 
Angaben kommt R a g n a r  B e r g  in „Nahrungs- u. GenuBmittel“ , 5. Auflage (1929), 
S. 52—53, zu der falselien SchluBfolgerung, daB gewóhnliclies (nicht aufgeschlossenes) 
Kakaopulver u. Schokolade SaureiiberschuB enthalten, was nach B e r g s  Ansicht 
schadlich ist. (Kazett 1929. 2 Seiten. 12/9. Koln. Sep.) R i e t z .

J. O. Gabel und L. G. Chmuklowska, Der Gehalt an Methylalkohol im Tabak. 
Im frisehen, nicht fermentierten Tabak macht der Methylalkohol 5,3—6,4% der vor- 
liandenen Pektinsaure aus, was einem Dimethylester (6,4%) entspricht. Nach der 
Fermentation geht der Methylalkoholgeh. stark zuruck u. entspricht dann annahernd 
einem Monomethylester der Pektinsaure, die selber durch den ProzeB nicht angegriffen 
wird. Vff. regen an, die Fermentation durch Methylalkoholbestst. zu kontrollieren, 
unter Zugrundelegung eines Masimalwertes von 0,640% Metliylalkohol, entsprechend 
dem Monoester des maximalen Pektinsiiuregeh. (3,2% von 20% Saure). (Ukrain, 
chem. Joui’n. fukrain.: Ukraiński cliemitschni Shurnal] 4. Techn. Teil 241—48.
1929.) H T a u b e .

Fred Rasmussen, Die Eiscremcindustrie in den Vereinigten Staatcn. Ausfiihrliche 
Besehreibung der Entstehung der Eiscremeindustrie (Erster J a c o b  F u s s e l l  1851 in 
Baltimore) u. ihrer steigenden Entw. besonders in den letzten Jahren. Zus., Herst. u.
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Eigg. des Prod. Einriehtung einer Eiseremefabrik an Hand von 8 Lichtbildern. Statist. 
Angaben iiber Verbrauch u. Absatz. (Lait 10. 113—21. Febr. 1930. Harrisburg, Pa., 
Assoe. Intern, des Fabricants de Creme glacśe.) G r o s z f e l d .

H. E. Searle, Milch. Metalle und Reinigungsmittel. Es werden die Eabrilcation, 
mechan. u. chem. Eigg., Bearbeitung u. Vorzuge von Gerilten aus Ni erórtert u. besonders 
ilir Verh. gegen Milch besprochen. Wegen der ausgezeichneten mcchan. Eigg. kann die 
Ausfiihrung mancher Teile schwiiclier gehalten werden. Mit Milch miBfiirbt sich Ni 
an der Oberflache unter gcwissen Bedingungen oder wird matt, olme dabei aber don 
Geschmack der Milch zu beeinflussen oder sonst zu schaden. (Creamery Milk Plant 
Monthly 19. Nr. 3. 17—21. Marz 1930.) G r o s z f e l d .

C. Cliristen, Die Pasteurisierung der Milcli in dauernder Zirkulation nach dem 
DiinnschichtverfaJiren. (Stassanisierung.) Beschreibung der yorziigo des Verf. auf Grund 
eigener Erfahrungen des Vf. So sind besonders lieryorzuheben: Haltbarkeit der bo- 
liandelten Milch fiir 48 Stdn., Abtotung der Keime zu 99,2—99,6°/0 u. starkę Sehwaehung 
der iiberlebenden, Vernichtung des B. coli, B. tuberculosis u. der Abort erregenden 
Bazillen, Vermeidung des Kochgeschmacks, keine Beeintriichtigung der Aufrahmung, 
Erhaltung der Nahrstoffe u. der Labfahigkeit. Zur Pasteurisierung von 1000 kg Milch 
erfordert das Verf. nur 45 kg Dampf (Hochpasteurisierung 134, Dauerpasteurisierung 
94—100 kg). Die Apparatur ist leicht zu reinigen. Da die Milch in dem App. unter 
Druck stcht, ist ihre Weiterbefórderung erleichtert. (Lait 10. 241—56. Marz 1930.) Gd.

W alter S. Davis, Die Verwendung von NairiumhypocMorit zur Haltbarmachung 
von Milch. Selbst bei Cl-Konz. 1: 5000 wird die Keimzahl nicht erheblich yermindert, 
dagegen ist bei 1: 20 000 der Cl-Geschmack bereits zu erkennen u. bei 1: 10 000 deutlich. 
Hypochlorite eignen sich also nicht zur Milchkonservierung. (Amer. Journ. publ. 
Health 20. 308—09. Marz 1930. Albany, New York, State Dep. of Health.) Gd.

Paul Rossi, Das Kiisereiserum und einige Nebenprodukte der Milchindustrie: 
llire Eigenscliaften und ilir Nćihrwert. Zusammenhangende Besprechung uber physikal. 
u. chem. Zus. der Molken, ihren Geh. an Mineralstoffen, N-Verbb., Milchzueker, Nahrstoffen 
u. Vitaminen. Ferner werden behandelt: Konz. Milchserum yon der Lactoseherst., 
Magermilch u. Buttermileh. Ausfuhrlichc Literaturubersicht. (Lait 10. 136—42. 
278—91. Marz 1930. Seryices Vćtćrinaires de Saóne et Loirc.) G r o s z f e l d .

W. van Dam und B. J. Holwerda, Der Ein fiu  fi der Konzentration der lóslichen 
EiweifSstoffe von saurem Rohm auf den Feltgehalt der Buttermileh und auf die Butlerungs- 
dauer. (Lait 10. 273—78. Marz 1930. — C. 1928. I. 1816.) G r o s z f e l d .

J. S. Sajkowski, Chemisclie Untersuchungen sibirischer Futtermittel. Vf. liat 
den Protein-, Fettgeli. usw. einer gróCeren Anzahl sibir. Futtermittel untersucht u. 
die Ergebnisse in Tabellen zusammengest-ellt. (Trans. Siberian Inst. Agricult. Forcstry 
[russ.: Trudy Ssibirskogo Instituta sselskogo Chosjaistwa i Ljessowodstwa] 12. 129—13.
1929.) S c h ó n f e l d .

T. Ingvaldsen, Fischmehle. I. Die Wirhung von hoher Troclcnungstemperatur 
auf die Slickstoffverteilung in Fischmehlm. Bei Priifung nach dem Verf. yon VAN 
S l y k e  zeigte sich, daB hohe Tempp. (195°) bei der Trocknung eine Zunahme an Humin-N 
u. fliichtigen bas. N, eine Abnahme an Arginin-N u. Cystein bedingen, wahrend Tyrosin 
u. Tryptophan prakt. unveriindert bleiben. Das Verf. yon F o l i n - L o o n e y  zur Best. 
des Cystins wurde nach naherer Beschreibung fiir Fischmehle geeignet gemaeht. Da 
Arginin u. Cystin lebensnotwendige Stoffe sind, empfiehlt sich eine Yermeidung der 
hohen Trocknungstemp. (Canadian Chem. Metallurgy 13. 97—99. April 1929. Prince 
Rupert, Fisheries Experim. Station, Pacific.) G r o s z f e l d .

T. Ingvaldsen, Fischmehle. II. Vergleichende Analyse von Mehlen aus nicht 
fauligen und fauligen Rohstoffen. (I. vgl. vorst. Ref.) Bei Mehlen aus fauligen Roh- 
stoffen zeigte der Proteingeh. aus N X 6,25 yerglichen mit dem aus derDifferenz (100 W.- 
Asche-Atherextrakt) steigende Tendenz. Der Tyrosin-, Tryptophan- u. Cystingeh. 
der Proteine aller Mehle aus nieht fauligen, keimfreien Rohstoffen war nahezu der 
gleiche. Faulnis yerringert den Geh. jeder dieser Aminosauren u. muB daher soweit 
wic móglich bei der Herst. dieser Futtermehle ausgeschaltet werden. Angaben iiber 
N-Verteilung zwisehen PrcBriickstand u. PreBfl. bei frisehen u. fauligen Rohstoffen 
in einer Tabelle. (Canadian Chem. Metallurgy 13. 129—31. 139. Mai 1929.) Gd.

—, Verfahren zum Nachweis von Weizenmehl in Roggenviehl. Man erzeugt durch 
Hin- u. Herbewegen des Deckgliischens auf einem Mehlpraparat in W. Kleberróllchen 
u. zahlt diese mkr. aus. Aus der Zahl, yerglichen mit Vergleichsmustern, konnte der 
Weizenmehlgeli. bis auf etwa 1% angegeben werden. Absichtlicher Zusatz von Weizen-
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mchl kann oft aus ungleichmiiBiger Verteilung des Weizcnmchlcs abgeleitet werden 
oder bei Zusatz von gróberem Weizenmelil zu feinem Roggenmehl durch Bldg. yon 
Siebfraktionen. Bei Zusatzen bis zu 3% ist vorsiehtig zu urteilen, da es sich auch um 
Reste aus der Miihle oder um natiirlichen Besatz handeln kann. (Miihle 67. 207—09. 
20/2. 1930.) Gr o s z f e l d .

G. Wolf, Nachweis von Weizenmehl in Roggenmeld. Erwiderung zu yorst. Vor- 
schlag. Die Sicherheit yon 1% wird bestritten. Betont wird die Mikroskopio der Weizen- 
u. Roggenhaare nach AufschluB mit HCl. Hinweis auf die neueren wissenschaftlichen 
Verff. zur Roggenmehlbest. sowie auf die demnśichstige Bedeutung der Erage infolge 
der beyorstehenden deutschen Gesetzgebung. (Muhle 67. 275. 6/3. 1930.) Gd.

Th. VOH fellenberg, Stdrkebestimmung in Gemiiselconserven oder anderen breiigen 
Produkten. Die in den Gemiisekonserven teils geąuollen, teils gel. vorliegende Starkę 
muB zunachst abgetrennt werden, wozu Vf. dio Abscheidung ais Jodstarke verwendet. 
In  Anlehnung an das Verf. fiir Kindermehl (C. 1928. I. 1918) werden z. B. 10 g dor 
Gemiisekonserven mit etwa 5 ccm W. aufgekocht, durch ein Stiick Verbandstoff 
koliert, leicht abgepreBt u. das Ycrf. noch zweimal mit je 20—30 ccm W. wiederholt, bis 
der Ruckstand mit J 2-K J keine Blaufarbung mehr liefert. Das triibo F iltrat wird mit 
i/io des Vol. 50%ig. CaCl2-Lsg. u. iiberschiissiger 0,1-n. J„-KJ-Lsg. ycrsetzt, wobei 
dio Jodstarke ausfallt u. abzentrifugiort wird. Dio Riickstande werden mit W. in ein 
Reagonsglas gcspiilt, dabei in Lsg. gehendo Starko nochmals durch 1—2 ccm CaCl2- 
Lsg. u. einigo Tropfen Jodlsg. sowie Źentrifugieren abgeschieden. Dann fiigt man zum 
Riickstande tropfenweise verd. NaHS03-Lsg., bis dio Jodfiirbung eben verschwunden 
ist, stumpft die Saure durch CaC03 ab u. setzt zu der FI. fiir je 1 ccm 1 g geschmolzenes 
CaCl2 hinzu u. halt 2 Min. in leichtem Sieden. Nun wird durch eine Siebplatto, mit 
starkefreiem Cellulosebroi bedeckt, filtriert, das F iltrat auf bestimmtes Vol. aufgefiillt, 
ein Teil dayon mit Jodlsg. u. Vio Vol. konz. CaCl2-Lsg. ausgefiillt. Weiterbehandlung 
wie bei Kindermehl. (Mitt. Lobensmittelunters. Hygicne 21. 78—79. 1930. Bern, 
Eidgen. Gesundhoitsamt.) G r o s z f e l d .

J. C. Marąuardt, DieGenauigkeit beiMilch- und Rahmprufungen. BeimBABCOCK- 
Verf. mit M ich stimmten bei taglichen Fettbestst. dio Ergebnisse desselbcn Unter- 
suehers bis auf 0,10°/o, bei yerschiedenen Laboratorien auf 0,20°/0; bei Rahm lag die 
Abweiehung bei 70°/o der Proben von 2 Untersuchorn innerhalb 1%, bei 90% innerhalb 
2%- Die Yerff. yon B a b c o c k  u . G e r b e r  sind ais gleichwertig anzusehen. (Creamery 
Milk Plant Monthly 19. Nr. 3. 22. 24. Marz 1930. New York, Agricult. Experim. 
Station.) _________________  G r o s z f e l d .

Herbert Watkins-Pitchford, Weybridge, Engl., Fleischlconservierung. Man ent- 
blutet das geschlachtete Tier yollstandig, worauf man ihm eine etwa 45° w. Salz- oder 
sonstigo Konservierungsfl. durch dio Arterien schickt, so daB sie móglichst bis in die 
feinsten Adem dringt. (E. P. 291818 yom 10/1. 1927, ausg. 12/7. 1928.) S c h u t z .

Maude Louise Bacon, Susses, England, Konservierung von Nahrungsmitteln, 
wie SpecJc, Schinken, Zungen u. dgl. Man bringt das Fleisch in ein PSkelgefaB, saugt 
die Luft ab u. fiihrt die konservierenden Mittel in das eyakuierto GefaB oin, so daB 
das Fleisch ganz damit bedeckt ist, wobei wahrend des ganzen Pokelprozesses das 
Vakuum aufrecht erhalten wird. (E.'P.,1290 728 vom 18/11.' 1927, jausg. 21/6.
1928.) S c h u t z .

Joseph Coulthard, Cumberland, England, Milchfilter. Das Filter besteht aus 
einer Platte, die aus einer Mischung einer absorptionsfahigen u. nicht absorptionsfaliigen 
(nicht entfetteten) Baumwólle zusammengesetzt ist u. durch oin Klebmittel zusammen-
gehalten wird. (E. P. 291213 vom 11/5. 1927, ausg. 28/6. 1928.) S c h u t z .

Carl Knoch, Stuttgart, und Fritz GroB, Kirchheim, Wiirtt., Einrichtung zur 
Herstellung icasserloslicher Trockenpraparate ans fett- und ciweifShalligen FliissigJeeiten,
1. dad. gek., daB die Oberflache der rotierenden Trockentrommel o. dgl. aus Glas be
steht. — 2. dad. gek., daB zum Abuehmen der getroekneten M. yon der Trockentrommel
o. dgl. eine parallel zur Achse der Trommel bewegte Biirstyorr. dient. — 3. dad. gek., 
daB die Biirstyorr. aus scharf geschliffenen, leicht federnd schrag gegen die Trommel- 
flache gedruckten Stahllamellen besteht. ’(D. R. P.J472 789 KI. 53i yom 20/11. 1925, 
ausg. 2/1. 1930.) S c h u t z .

Swift & Co., Chicago, V. St. A ."Herstellung von emulgiertem Kasę. (D.R.P.489408
53e vom 6/1. 1925, ausg. 16/1. 1930. — C. 1 9 2 5 .1. 2264 [A. P. 1522383].) S c h u t z .
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Allen Bruno Sclireiber, St. Joseph, V. St. A., Fulle.rm.itld. Man mischt fl. 
Nahrungsmittel, z. B . Melasse, mit festen Futtermitteln u. stellt daraus kleino Stilcko 
her, die mit einem konservierenden t)berzug versehon werden, der die Masse feueht 
erhalt. (E. P. 293 989 voin 27/7. 1927, ausg. 9/8. 1928.) S c h u t z .

Rud.:A. Hartmann, Berlin, \Tierleichenverwertung. D ie 1 beim Druckdampfauf- 
schlul3 von Tierleiehen entstehende Leimbriihe wird in der Hitze mit anorgan. oder 
organ. EiweiGfallungsmitteln versetzt u. der entstehende Nd. abfiltriert. Dor Filter- 
riickstand wird zum Fleischmelil gegeben oder ais Diingemittel yerwendet. Das F iltrat 
kann unbedenldich in den Vorfluter abgelassen werden. (Schwz. P. 133 812 vom 
31/10. 1927, ausg. 2/9. 1929. D. Prior 2/11. 1926.) K u h l i n g .

Josef Kónig, Neues V orfahren zu r chomischen U ntorsuchung der F u tte r-  und  N alirungsm itto l.
B orlin : P . P a re y  1930. (65 S.) 8°. M. 3.50. '

J. Frank  Smith, B u tto rfa t Computer; indoxod for m ilk, croam , eggs and  produce. M ilwaukeo:
Caspar ICrueger, D o ry  Co. 1930. (104 S.) 4°. $ 1.50.

XV II. Pette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
—, Ldsungsmittel und dereń Eignung fiir die Ol- und Fettextraktion. I. II. Fort- 

setzung der Polemik (vgl. C. 1929. II. 3076) iiber das Estraktionslósungsm. Trichlor- 
athylen zwischcn B. H a s s e l  u. Dr. A. W a c k e r ,  Ges. f. elektrochem. Ind. (Miinchen).
— Ersterer beharrt nach den Einwiinden der Tri-Herstellerfirma auf seiner Ablehnung 
des Tri ais Fettestraktionsmittel. (Seifensiedcr-Ztg. 56. 391—92. 31/10. 1929.) R i e t z .

J. O. Cutter, Die Polymerisation trocknender Ole. Grundsatze fiir dio industrielle 
Herst. eingediektcr Ole. Wege zur Erforschung des Eindickungsproblems durch Syn- 
these oder Analyse. Veriinderung beim Erhitzen, Eigg. der erhitzten Ole. Erklarungs- 
theorien u. dereń Diskussion nach Hydrierung u. Eigg. der eingedickten Ole im 
fl. Zustando. Zusammenfassung u. Aussprache. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 13. 
66—83. Marz 1930.) K ó n ig .

R. S. Morrell und S. Marks, Die Polymerisation trocknender Ole. Ankniipfend 
an den yorausgehenden Artikel von C u t t e r  (vgl. vorst. Ref.) werden Mol.-Gew.- 
Bestst. yon Methylestern aus oxydiertem /S-Elaeostearinsaureglycerid von rohem u. ein- 
gedicktem Leinol mit Tabellen erórtert, ebenso Bestst. der JZ. Es wird geschlossen, 
daB dio Polymerisation trocknender Ole mehr durch Hilfsyalenzkrafto ais durch Bldg. 
makromolekularer Polystearate bedingt wird. Im Falle oxydiertcr trocknender Ole 
wird eine makromolekulare oder gemischto Kolloidtype nach Art der Cellulose an- 
genommen. (Journ. Oil Colour Chemists' Assoc. 13. 84—90. Marz 1930.) KÓNIG.

Gr. Collin und T. P. Hilditcll, Dika-Fett (Irvingia-Butter). Niisse yon I. Barteri 
aus Nigeria enthielten 82% sehr dicke, zaho Schale, 18% Kerne 4 cm lang, 2 cm Durch- 
messer, mit 65% Fett. Darin Verseifungsaquivalent 233,9, JZ. 9,1, Unverseifbares 
1>05%, F. 41—42°. Die Fraktionierung der Fettsauren ais Methylester fuhrte zu 
folgender Zus. derselben: Laurinsaure 38,8, Myristinsaure 50,6, ólsaure 10,60/o! An- 
zeichen fiir Ggw. von Capryl- oder Caprinsaure. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 
138—-39. 7/3. 1930. Liverpool, Univ.) G r o s z f e l d .

Paul Jaeger, Das Problem der Leinoltećhnik und seine natiirliche Losung. Olfreie 
oder ,,halb olfreio“ Anstrichtechnik (Grundierung auf Nitrocelluloselacken u. dgl.) 
liefert haltbarere Anstrichc in kiirzerer Arbeitszeit ais die Olgrundierung. (Umschau 33. 
875—76. 2/11. 1929. Stuttgart, Techn. Hochsch.) R i e t z .

Sidney Musher, „Jungfem“-Olivendl und die ultravioletten Strahlen. Die blauliche 
Fluorescenz raffinierten Olivenols ist durch Chlorophyllzusatz nicht zu iiberdecken, 
dagegen ruft Zusatz von Annattofarbstoff zu raffiniertem Ol die charakterist. Fluores
cenz yon wirklichem Jungfernól hervor. Annatto ist jedoch chem. leicht nachzuweisen. 
(Oil Fat Ind. 6. 19. 33. Dez. 1929.) R i e t z .

W. N. Rutschkin, Materialien zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung 
von sibirisćhen Pflanzen. Chemische Analyse der Fruchte und des Oles von Hippophac 
rliamnoides. (Trans. Siberian Inst. Agricult. Forestry [russ.: Trudy Ssibirskogo Instituta 
sselskogoChosjaistwaiLjessowodstwa]12.145—55.1929. — C. 1929. II. 3195.) S c h ó n f .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, tJber schweizerische Traubenkern- und Himbeer- 
kernole. Veróffentlichungen aus dem Nachlasse Liechtis aus den Kriegsjahren ab 1916, 
Unters. der damals durch starkes Pressen erhaltenen heute 12 Jahre alten Ole durch 
Vff. Ergebnisse in Tabellen im Original. Auch Yergleiche mit selbstbcreiteten Olen.
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Ein Teil der Proben enthielt Kakaobuttcr ais teehn. Verunreinigung infolge Verwendung 
von Kakaobutterpressen. Die Olausbeute durch Pressung aus den Kernen betrug 
etwa 5%. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 21. B3— 77. 1930. Basel.) G r o s z f e ld .

C. D. V. Georgi, Der Ólgelialt der malayischen Kopra. (Vgl. C. 1929. II. 18G9.) 
Der Wassergeh. betrug im Mittel 7%, in Europa nach der Verschiffung gewóhnlich 
noch 3—4%> der mittlere ólgeh. der Trockenmasse wurdo zu 65,5—60,0% gefunden. 
(Malayan agricult. Journ. 17. 335—40. Scpt. 1929.) G r o s z f e l d .

G. de Belsunce, Trocknung von Palmól im Trockensclirank und Extraktion im 
Soxhlet. Bei Palmólproben, die 19 Stdn. im Trockenschrank bei 100° entwassert wurden, 
waren die Gewichtsverluste nahezu umgekelirt proportional den Einwaagen. Diese Art 
Trockming vor der Fettbest. ist daher irrefiihrend, wenn nicht alle Vers.-Bedingungen 
genau festgelegt werden. Zur Extraktion im Soxhlet sind Triehlorathylen bzw. CS2 
wegen starken Losungsvermógens fur harzartige, fettfremde Stoffe bzw. unbeąuemcr 
Arbeitsweise wenig geeignet. Tri-Extrakte miłssen mindestens durch Aufnehmen mit 
PAe. gereinigt werden, doch bleibt auch dann dio Fehlergrenze etwa 1%. PAe. ist das 
zweckmafiigste Extraktionsmittel, jedoch nur fur getrocknete Substanzen. Analog 
den Verss. mit Palmol ist nach experimentell nicht kontrollierter Ansicht des Vfs. 
die Vortrocknung des Palmfruchtfleisches im Trockenschrank bei 100° mangelhaft. 
Sie gelingt aber selbst bei stark wasserhaltigem Fruchtfleisch einwandfrei im Vakuum- 
exsiccator (Schwefelsaurefiillung, 4 Tage auf 12 mm evakuieren). Extraktionsergebnisse 
stimmen dann auf 0,1—0,5% iiberein. (Buli. Matieres grasses 1929. 289—90. Marseille, 
Kolonialinst.) RlETZ.

Yoshiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Die Rhodanzahl von Seetierólen 
und einigen ihrer Bestandteile. Die Rhodanzahlen (in Klammern die R o s e n m u n d -  
Jodzahlen) der folgenden Ole wurden bestimmt: Sardinenol (162) 99, Kabeljauleberól 
(147) 98,5, Heringsól (125) 84—84,5, Spermól (85) 78,5. Die Zahlen sind unabhangig 
von ycrlangerter Rk.-Dauer u. RhodaniiberschuB, u. zeigen, daB mehr ais eine Doppel
bindung in den hoch ungesatt. Sauren in Rk. tritt, da dio Rhodanzahl von Tiiolcin 86,1 
ist. Auch an den Methylestein hoch ungesatt. Fettsauren mit Jodzahi 319, sowie an 
Clupanodonsaure (Jodzahi 384) wuide gefunden, daB die Rhodanzahl bei UberschuB 
von 100—150% des Reagens fast konstant bleibt, u., wie schon KAUFMANN fand, 
ca. die Halfte dei Jodzahi betragt. — Aus Aizameleber isoliertes Sgualen mit Jodzahi 395 
hatte im Mittel bei 15—25 Stdn. Rk.-Dauer u. 120°/o tlberschuB Rhodanzahl 317. Das 
an ungesatt. Alkoholen reiche Unverseifbare der Leber von Stereolepis iscMnagi mit 
Jodzahi 346 ergab eine mittlere Rhodanzahl von 308. — Boi Cetolein-, Selacholeinsaure, 
bei Oleylalkohol u. Selachylacelat wurden mit den Jodzahlcn ubereinstimmende Rhodan
zahlen gefunden. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 31 B—35 B. Jan.,1930. 
Yoyohata, Kaiserl. Industrielab.) H. H e l l e r .

J. Altenburg, Die Seife einsł und jetzt. Nach histor. Einleitung bemerkt Vf., 
daB yon den modernen „selbsttatigen“ u. losungsmittelhaltigen Waschmitteln die 
letzteren die bisher gebriiuchlichen Kernseifen verdrangen werden. (Chem. Umschau
Fette, Ole, Wachse, Harze 36. 353—54. 20/11. 1929. Charlottenburg.) R i e t z .

J. Davidsohn, FortschrUtsbericht aus dem Gebiet der Seifenindustrie. Seifenpuher. 
Forts. von C. 1929- I. 167. — Technolog, u. Analyt. (Chem. Umschau Fette, Ole, 
Wachse, Harze 36. 354—61. 20/11. 1929. Berlin-Sehóneberg.) R i e t z .

W. E. Figgis, Die Seifenfabrikation. Erzeugungszahlen fiir England u. Australien, 
Chemie der Seifenherst., Rolistoffe u. Arbeitsvorgang sind in allgemeinverstandlicher 
Weise, durch Abbildungen erliiutert, geschildert. (Chem. Engin. Mining Rev. 21. 
485—90. 5/9. 1929.) H . H e l l e r .

E. Schlenker, Bestandesaufnahme in Seifenfabriken. Bei der Bestandesaufnahme 
werden die noch im Kessel befindlichen fertigen oder halbfertigen Seifenmengen 
meistens nur geschatzt. Vf. zeigt eine Methode prakt. hinreichend genauer Berechnung 
dieser Ruckstande. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 36. 361—63. 20/11.
1929. Berlin.) R i e t z .

Victor Boulez, Aniiozydantien zur Verliinderung der Veranderung parfiimierłer 
und niclit parfiimierłer Seifen. Schon 1895 hat Vf. ein Yersiegeltes Schreiben hinter- 
legt, in dem Angaben iiber Konservierungsmittel fiir Feinseifen enthalten waren. 
Das Prinzip dieser Stoffe ist in Parfumerie mod. 1927. 43 Yeróffentlicht worden. 
Bestgeeignet ist Na-Hyposulfit u. eine KomplexYerb. davon „Anloxyl". Solche 

verhindern Fleckenbldg., Parfumranziditat- u. empfehlen sich wegen ilirer 
ligkeit zu allgemeiner Anwendung. Ihre Wirksamkeit wird bestatigt durch Ver-
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offentlichungen von  LEWINSON (C. 1929. II. 1870). (Buli. Fćderat. Ind. chim. Belg. 
S. 477— 80. N ov . 1929.) H . H e l l e r .

Rob. Jungkunz, Betrachtungen und Untersuchungen iiber die hydrolytische Disso- 
ziation von Seifenlósungen. Na-Seifen hydrolysieren schwiicher ais Iv-Seifen. In  auf- 
steigendor Reihe wirken Methyl-, Athylalkohol, Aceton, Amylalkohol hydrolyse- 
hemmend. (Seifensicder-Ztg. 56 . 386—88. 31/10. 1929. Basel.) R i e t z .

J. Davidsohn, Einiges uber die Grundseife. (Vgl. auch C. 1929. II. 1870.) Vf. 
bespricht kursor, einige beaehtenswerte Umstande der Grundseifenherst. (EinfluB von 
Cocosfett, geharteten Fetten, Harz im Ansatz; den bedenklichen Ersatz eines Teiles 
NaOH durch KOH; die „amerikan.“ Siedeweise; dic Mitschuld der mangelliaften ana- 
lyt. Kontrolle an Verfarbung, Fleckenbldg., ,,Ranzigkeit“ ). (Chem. Umschau Fette, 
Óle, Wachse, Harze 36. 349—50. 20/11. 1929. Berlin-Schoneberg.) R i e t z .

Eugene Schuck, Pilierte Feinseifen. Die Verseifung von Fettsiiuren mit Soda 
unter AusschluB von W . nach W e l t e r  u .  die Verarbeitung der entstehenden, NaHC03- 
lialtigen Seifen werden beschrieben. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 24. 397—98. 
Aug. 1929.) R i e t z .

J. Grosser, Winkę zur Erzielung licliter Kernseifen einschliepiich Toilettegrundseifen. 
Vf. spricht iiber bekannte, aber nicht geniigend beachtete Yoraussctzungen zur E r
zielung heller Seifen. Unter anderem empfiehlt er fiir kleinere Betriebsverhaltnisse 
folgende Fettbleichung: Behandlung des Fettes mit 1—2°/0 konz. H 2SO.„ Nachbehand- 
lung mit aquivalenter oder knapp iiberschussiger Menge NaOH, ohne vorheriges Aus- 
waschen. — SchlieBlich einige Bemerkungen iiber dic „Absolut“-Verseifungsverff. 
(Dtsch. Parfiimerieztg. 15. 461—62. 485—88. 530—31. 553—54. 25/12. 1929.) R i e t z .

Josef Augustin, Anwendung und Eigenscliaften guter Seifenflocken. Durch An
wendung des C i m o l e m u l g a t o r s  in Mengen von 2—3% der Reinseife soli 
sich die Waschkraft von Seifenflocken um ca. 20°/o erhóhen lassen. Durch diesen 
Zusatz wird auch dic Desinfektionskraft der Floclcen erhóht. 15—20% Schweine- 
fett im Ansatz erhóhen Transparenz u. Schmiegsamkeit. (Seifensieder-Ztg. 57. 103 
bis 104. 13/2. 1930. Wiesbaden.) H . H e l l e r .

— , Stearinsaure. (HersłellungsmeiJioden in den Vereiniglen Słaałen.) Der Betrieb 
einer der gróBten nordamerikan. Stearinfabriken wird kurz beschrieben. (Chem. Trade 
Journ. 86. 31—32. 10/1. 1930.) R i e t z .

Welwart, Uber das Verhalten technischer Olsaure gegen Weifiblech. In  geschlossencn, 
vollen WeiBbleehkannon blieb Destillatolein monatelang unverandert. In  einer Kanne, 
der von Zeit zu Zeit nach gutem Umschiitteln Olein entnommen wurde, hatten sich 
im selben Zeitraum Eisenseifen gebildet, die das Olein triibten u. verfarbten. Fe- 
Aufnahme ist also anscheinend an Luftzutritt gebunden. (Seifensieder-Ztg. 57. 
205. 20/3. 1930. Wien IX.) H. H e l l e r .

— , Die rationelle Yerwerlung des Wollfettes. Es wird die Aufarbeitung u. die Ver- 
wertung des Wollfettes unter besonderer Beriicksichtigung der Patcntliteratur besprochen 
(Ztsehr. ges. Textilind. 33. 185—86. 205—07. 12/3. 1930.) B r a u n s .

Herbert C. Roberts, Textilólvorrdte und kaltes Welter. Vf. beschreibt das Verh. 
von Textilólen bei Lagerung in k. Wetter, die Folgen fiir die Verarbeitung, ferner einige 
Schnellprufungen des Widerstandsvermógens der Óle gegen Kalte. (Canadian Textilo 
Journ. 46 . Nr. 47. 22— 23. 36. 21/11. 1929.) R i e t z .

—, Deutsche Fettanalysen-Kommission (Wizoff), Bericlit. Fettbest. inOlsaatenusw.; 
Probenahme von Rohfetten; JZ.-Best. (Methoden H a n u s  u. KAUFMANN gleichwertigc 
Einheitsmethoden); Ablehnung der JZ. ais Rriterium fur Holzól; Einfiihrung einer 
Definition u. Methode fiir die Farbmessung yon Olen nach Vorschlagen GREITEMANKs; 
Definition u. Prufyorschriften fiir „Steig-“ , ,,FlieB-“ u. „Klar“-F. na<;h Vorsehlagen 
von F i n c k e  u .  G r e i t e m a n n ;  vóllige Ablehnung der IvR E lS schen  u. ahnlichen Farb- 
rkk. ais Kriterium fiir Verdorbenlieit (,,Ranzigkeit“ ) von Fetten; Ausmerzung der 
Begriffe „Verseifbarkeit“, „verseifbares Gesamtfett" u. dgl. aus den „Einheitsmcthoden“ 
u. Einfiihrung einer Rohfettbegutachtung auf Grund analyt. Feststellung der einzelnen 
fettartigen Bestandteile. SchlieBlich kurze Bemerkungen iiber freies Alkali in Seifen, 
Carbonatbest. in Seifen, Waehs- u. Glycerinunters. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, 
Harze 36. 388—96. 20/12. 1929. Berlin, Wizoff-Sekretariat.) R i e t z .

S. Juschkewitsch, Vergleich der Jodzahlbestimmung nach den Methoden von Hanus 
und H. P. Kaufmann. Die bromometr. Jodzahlbest. nach K a u f m a n n  ist der H a n u s -  
Methode bzgl. Haltbarkeit der Halogenlsg., Dauer u. Annehmlichkeit des Arbeitens, 
Resultate u. Unkosten gleichwertig u. zum Teil iiberlegen. Yersuchsergebnisse. (Chem.
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Umschau Pette, Ole, Wachse, Harze 36. 38B—86. 20/12. 1929. Jena, Univ., Inst. f.

Thompsonwerke, Verseifungszahl. Der N o r m  ANN sehe Vorsehlag (vgl. C. 1929.
II. 1871), die VZ. auĆer oder s ta tt auf K, auf Na zu beziehen, bedeutet noch keine 
grundsatzliche Vereinfachung. Eine bessere Kennzahl ware die ais Normal-VZ. (nYZ.) 
zu bezeichnendo Anzahl ccm 1-n. Lauge, die zur Verseifung yon 100 g Eett nótig ist. 
Ihre Werte liegen zwischen 300 u. 470, entsprechend den VZZ. 170—260 im alten Sinne. 
(Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 36. 353. 20/11. 1929. Dusseldorf.) R i e t z .

H. P. Trevithick und M. F. Lauro, Ein Verfahren zur Prufung von reinem 
Schweineschmalz. (Unterscheidung von Schweineschmalz und Sclimalzersalz, besonders 
solchem mit Gehalt an hydrierten Pflanzenfetten.) Das B oM ER sche Yerf., aus der F.-Diffe- 
renz der unter bestimmten Bedingungen aus Fettgemischen abgeschiedenen Glyceride 
u. zugehórigen Fettsauren die Ggw. yon Talg in Schweinefett festzustellen, liiBt auch 
Zusatze yon gehiirteten Fetten zuyerlassig erkennen. Die Grenzen der „B óM E R schen 
Zahl“ liegen hier fiir Schweinefett ebenfalls zwischen 71 u. 78. Yerf. wird kurz be
schrieben u. durch einige Vers.-Ergebnisse belegt. (Oil Fat Ind. 6. Nr. 12. 21—23. 
Dez. 1929.) R i e t z .

A. Gehrke, Zur Bestimmung des Ólgehaltes in Palmkernen. Vf. bespricht die 
Fehlerąuellen, u. fordert ais elementare Voraussetzungen richtiger Fettbestst. einwand- 
freie Probenahme u. Versand der Proben in wasser- u. staubdiehten Behiiltern. (Chem. 
Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 37. 1—3. 15/1. 1930. Harburg, Lab. d. Ólfabriken 
N o b l e e  & T h ó r l  N ach f.) R i e t z .

W. Prager, Uber die Bewerlung von Seifen nach dem Fettsauregehalt. Seifen 
sollten nicht nach ihrem Fettsiiuregeh. in Gew.-°/0, sondern in Mol.-% bewertet werden. 
(Seifensicder-Ztg. 56. 393—94. 7/11. 1929. Darmstadt, Hess. Chem. Priifungsstation 
fiir die Gewerbe.) R i e t z .

Karl Braun und Erich Walter, Bestimmung von Zucker in Seife und Seifen- 
prdparaten. Zur Aufnahme in die Neuauflage der „Einheitlichen Untersuchungs- 
methoden fiir die Fettindustrie (1927, Wizoff)“ werden genaue Vorschriften fur Nach- 
weis u. Best. von Saccharose empfohlen, die auf bekannten Prinzipien beruhen. (Chem.- 
Ztg. 53. 778. 5/10. 1929. Berlin.) R i e t z .

W. Prager und O. Berth, Die Bestimmung von Talkum und Zinkoxyd in Seifen.
Die iibliche Best.-Methode gibt falsche Werte, da nach Verss. der Vff. Talkum wahrend 
des Veraschungsvorganges aufgeschlossen wird. Es bildet sich u. a. MgC03 u. Na- 
Silicat, die sich etwas in W. lósen. Infolgedessen bleibt beim nachherigen Auswaschen 
des Gluhruckstandes das Waschwasser sehr lange alkal. Je nach dem Mischungs- 
yerluiltnis Seife-Talkum u. nach der Dauer des Auswaschens erhalt man ganz ver- 
schiedene Werte. — Brauchbar und gute Resultate ergebend ist die folgende Methode: 
Die fein gepulvertc Seife wird auf geliartetem Filter im beheizten Trichter (ohne Ver- 
aschung!) mit h. W. ausgezogen, bis Waschwasser neutral ist. Nach Veraschung des 
Filters Wagen des Riickstandes. Liegen noch andere Fiillstoffe vor, so wagt man 
nach dem Irocknen, yerascht, yergluht die organ. Stoffe u. wagt nochmals. Differenz
ergibt die wasserunl. organ. Fullstoffe, kleineres Riickstandsgewicht: Talkum +  
andere anorgan., unl. Fullstoffe. — In  noch hoherem MaSe ais bei Talkum tr itt  ein 
AufschluB bei ZnO ein. Der beste Weg ist hier: Zers. der Seife mit yerd. Salzsaure, 
Trennung der abgeschiedenen Fettsauren, Best. des Zn in der wss. Lsg. nach den 
Regeln der anorgan. Analyse. (Seifensieder-Ztg. 57 185—87. 13/3. 1930. Darmstadt, 
Hess. Chem. Priifungsstat. f. d. Gewerbe.) H. H e l l e r .

W. A. Peterson, Zusammenfassender Bericht iiber die Ergebnisse der Gemeinschafts- 
arbeit iiber Glycerinanalyse und Einstellung der Sdure. Glycerinbestst. nach der inter- 
nationalen Acetinmethode ergaben fur eine Standardprobe Rohglycerin in 16 ver- 
schiedenen Laboratorien gut ubereinstimmende Werte. Voraussetzung war sorgfaltige 
Einstellung der n-H2S04 bzw. -HCl, dereń Bedingungen eingehend beschrieben werden. 
(Oil Fat Ind. 6. 15—18. Dez. 1929.) R i e t z .

Groupement d’fitudes et d’Entreprises Generales, Frankreich, Extraktion der 
Fettstoffe aus fetthaltigen Korperii und Frtichlen, gek. durch dio Behandlung des Gutes 
ia trockenem oder feuchtem Zustand mit Methylal. Aus der Fettlsg. wird das Fett 
99/ ?  ^ cr<̂ amP^en des Methylals bei niederer Temp. gewonnen. (F. P. 673 704 yom

Pharmaz. u. Lebensmittelchemie.) R i e t z .

23/8. 1928, ausg. 18/1. 1930.) E n g e r o f f .
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Prosco Oils Corp., Norfolk, Virginia, V. St. A., Extraktion ton dlhalłigem Materiał. 
Das Behandlungsgut fallt ununterbrochen durch eigene Schwere dem von unten nach 
oben steigenden Lósungsmittelstrom entgegen u. zwar zunachst in eine Zone, in der 
das ólhaltige Materiał mit dem Lósungsm. lediglich durchsattigt wird u. danach in 
einen Raum, in dem das Gut mit dem Lósungsm. mechan. durcheinander gearbeitet 
wird. (E. P. 324 681 vom 1/8. 1928, ausg. 27/2. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gechlorte Ole aus Tran. Man 
behandelt 200 Pfd. Tranol bei 40—50° mit Cl2 bis zur Sattigung, erhóht die Temp. 
auf 70°, leitet dann Luft oder inertes Gas durch, bis das Ol etwas sauer geworden ist, 
darauf NH3 u. gibt noch 0,5 Pfd. Monoathylanilin zu. Man erhalt 280 Pfd. eines ge- 
ruchlosen, hellgefarbten, yiscosen Oles, das zu Anstrichen usw. yerwendet werden 
kann. (E. P. 323 801 vom 10/10.1928, ausg. 6/2.1930.) S a r i ie .

Groupement d’lŚtudes et d’Entreprises Generales, Frankreich, Haltbare Seifen- 
losungen. Man verwendet ais Lósungsm. Methylal u. benutzt die so bereiteten Seifenlsgg. 
an Stelle der bislang mit Alkohol hergestelltcn, insbesondere also ais Reinigungsmittel 
zum Entbasten von Seide u. zum Entfetten yon Wolle. (F. P. 673 705 vom 23/8. 1928, 
ausg. 18/1. 1930.) E n g e r o f f .

Tomlinsons (Rochdale) Ltd., Lancaster, England, und James Noel Tomlinson, 
Lancaster, England, Yorrichtung zum Trocknen ton Hauslialtseife. Die Seife, die auf 
beweglichen Tragern in den Trockenschrank gebracht wird, wird zunachst auf kurze 
Zeit durch umlaufende HeiBluft erwarmt u. anschlieBend mit umlaufender gekuhlter 
Luft behandelt. (E. P. 324 459 yom 21/11. 1928, ausg. 20/2. 1930.) E n g e r o f f .

Kleber-Henry Poulain und Jules-Joseph Monjoie, Frankreich, Seifenpaste, 
bestehend aus einem Gemisch sehwarzer Seife u. MeudonweiB, dem man eine Ton 
u. CaC03 enthaltende Krystallsodalsg. zugefugt hat. (F. P. 668 492 yom 17/11. 1927, 
ausg. 2/11. 1929.) E n g e r o f f .

Carl Widmer, Ziirich, Kein freies Alkali enthaltende, Leimseife. Die Verseifung 
mit der theoret. Menge NaOH wird in alkoli. Lsg. yorgenommen. Z. B. werden 25 g 
NaOH in 600 ccm A. mit 75 g Talg u. 75 g Cocosfett bis zur yólligen Verseifung ge
kocht; das Gemisch wird in Formen gegossen u. abgekiihlt. (Tschechosl. P. 28 066 
yom 4/5. 1927, ausg. 25/3. 1929.) S c h o n f e ld .

Laszlo Auer, Ungarn, Kunststoffe aus organischen, isokolloiden Stoffen, die hoch- 
molekulare organ. Sauren enthalten. Man yerschm.Ole mit Alkalimetallen oder -osyden- 
hydroxyden unter AusschluB yon W., gegebenenfalls unter Zusatz von Oxydations- 
mitteln u. organ. Stoffen wie Kresol, Bzn. Die Verfahrensprodd. finden Yerwendung 
in der Seifen-, Lack- u. Oummiindustrie. (F. P. 674 703 yom 7/5. 1929, ausg. 31/1. 1930.
E . Prior. 8/5. 1928.) E n g e r o f f .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Pap ier; C ellulose;
K unststoffe.

—, Die Appretur der Webereischniire. Das Appretieren yon Jacąuardkartenschnuren, 
Harnischen u. Harnischschnuren u. dazu geeignete Appreturen wrerden besprochen. 
(Ztschr. ges. Tcxtilind. 33. 183—84. 12/3. 1930.) B r a u n s .

—, _ Das Wasserdichtmachen ton Baumwoll- und Leinengeweben. Es wird unter
Beriicksichtigung der Literatur u. der Patentliteratur das Wasserdichtmachen yon 
Baumwoll- u. Leinengeweben mit Al-Salzen besprochen. Zum SchluB folgt eine Zu- 
sammenstellung der daruber veróffentlichten Literatur. (Rey. gen. Teinture, Impression, 
Blanchiment, Appret 8 . 147—55. Febr. 1930.) B r a u n s .

—, Schlichten und Entschlichten ton Kunstseide. Kunstseide erfordert eine feste, 
stark elast. Schliehte, also fett- u. ólartige Kórper. Die Diamanlschlichten sind daftir 
geeignet. Zum Entfernen solcher Schlichten hat Lanapolseife TE  die besten Er- 
gebnisse gezeigt. (Ztschr. ges. Testilind. 33. 220—21. 26/3. 1930.) B r a u n s .

B. Wittmann, Mischgewćbe mit Kunstseide. Vf. gibt einige Vorschriften zum 
Entschlichten, Seifen, Bleichen u. Nachbehandeln von Mischgeweben aus Baumwolle, 
u. Wolle mit Kunstseide, um die Herst. solcher Gewebe zu yerbilligen. (Dtsch. Farber- 
Ztg. 66. 289. 30/3. 1930.) B r a u n s .

L. M. Booth, Hohe Ausbeute in der Strohpapierfabrikation. Vf. schildert in einem 
Vortrag die Nachtcilo der bisherigen StrohaufschluByerff. u. ein neues Verf., das mit 
der H a g a r  S t r a w  B o a i d  & P a p e r O o m p .  in Cedarville, Ohio ausgearbeitet 
worden ist. Danach wird das nur mit einem geringen UbcrschuB an Alkali gekochte
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Stroli mit der Kochlauge in den Mahlhollander gegeben u. das iiberschiissige Alkali 
mit einer olilorierten Lsg. von Ferrisulfat u. -chlorid neutralisiert. Die Vorteile dieses 
Verf. sind: geringerer Vorbraucii an Chemikalicn bei der Kochung, Verminderung des 
Gewiclitsverlustes durch yermindertes Auswaschen, Koagulierung des Stoffes auf der 
Papiermasehine, wodurch das B latt wertyolle Stoffe enthalt, die auf andere Weiso vcr- 
lorcn gehen, geringerer Dampfyerbrauch, geringerer Wasserycrbrauch u. hohere Ausbeute. 
(Paper Ind. 11. 2167—68; Paper Trade Journ. 90. Nr. 11. 51—52. Marz 1930.) B r .

J. P. Strasser, Starkę in der Papierfabrikalion. Nach einem allgemeincn tlber- 
blick iiber die verschiedenen Arten von Starkę wird ihre Verwendung in der Papier- 
industrie, die Art ihrer Anwendung, die wirtschaftliche Pragę, dio Verbesserungen 
in der Starkeherst. u. ihre Anwendung fur besondere Zwecke besprochen. (Paper 
Ind. 11. 2205—09. Marz 1930. Chicago.) B r a u n s .

Merle B. Shaw und George W. Bicking, Weitere Versuche iiber die Herstellung 
von Banknotenpapier in  der Papiermiihle des Bureau of Standards. In  einer friiheren 
Arbeit (C. 1927. II. 1107) war die Gebrauchswiderstandsfahigkeit des Banknotenpapiers 
schon wesentlich yerbessert worden, trotzdem wurden weitere Verss. gemacht, um 
die Lcbensdauer der Banknoten noch zu yerlangern. Zunachst wurde der EinfluB 
der Einw. yon Na OH u. Ca(OH)2 bei der Kochung der Lumpen auf die Qualitat des 
Papieres untersucht. NaOH beeintrachtigt die papiermachenden Eigg. der Lumpen, 
wenn es im UberschuB angewandt wird. Es bildet mit den Verunreinigungen in W.
1. Verbb., die leicht ausgewaschen werden kónnen. Solche Lumpen sind also frei von 
zerstorenden Verunreinigungen. Ca(OH)2 wirkt auf die Faser schonender, aber beim 
Abkiihlen schlagen sieli Kalksalze auf der Faser nieder, die prakt. unl. sind u. dereń 
Entfernung sehr schwierig ist. Weiter wurde die Tatsache der friiheren Unters. be- 
stiitigt, daB die Anwendung eines geeigneten Walzendruckes im Mahlhollander der 
wichtigste Faktor fiir die Erzeugung eines festen Papieres ist. Auch die Zus. des Faser- 
materials ist von gróBter Wiehtigkeit. Die gróBte Festigkeit wurde bei einer Stoffzus. 
yon 75% Leinen u. 25% Baumwolle erhalten, aber auch 50: 50% gab ein festes Papier 
mit etwas besseren Druckeigg. Die Falzzahl des letzteren Papieres hat die erforderliche 
Mindestzalil von 3500 uberschritten. Andererseits ist der Kochverlust bei Leinen 
gróBer ais bei Baumwolle u. Leinen hat nach dem Mahlen zusammenhangendere 
(koherentere) Eigg., infolgedessen ist die Oberflachę des daraus hergestellten Papieres 
fester u. frei yon Fusseln. Stoffe nur aus Leinen geben ein fiir Banknoten zu hartes 
Papier. Dio Falzzahlen sind bei Papieren aus Baumwollstoff wenig einheitlicli in den 
beiden Masehinenrichtungen u. die Dehnungsfestigkeit ist bei Papieren, die Baumwolle 
enthalten, geringer. Dies braucht noch nicht eine geringere Faserfestigkeit der Baum- 
wollfaser zu boweisen, sondern kann auch in der Verschiedenheit der koherenten Eigg. 
der Fasern begriindet sein. Die hohere ReiBfestigkeit der Papiere, die groBere Mengen 
Baumwolle enthalten, kann auch durch die inherenten Eigg. der Faser begriindet sein, 
denn gewundene Fasern haben eine grófiero ReiBfestigkeit ais gerade. Die Oberflachen- 
leimung war geeignet fur das Stcindruckyerf. GleichmaBiger W.-Geh. des Papieres 
ist notwendig fiir gleichmaBiges Drucken. Leimungs- u. Druckverss. zeigten, daB 
4%ig. Leimlosung u. V.t% Formaldehyd, bereehnet auf Leim, u. 130° F. eino fiir Bank
notenpapier geniigendc Leimung geben. Verss. im groBen ergaben, daB es leicht moglich 
ist, Papier mit den gleichen Eigg. auch techn. herzustellen. (Bureau Standards Journ. 
Res. 3. 899—926. Dez. 1929. Washington.) B r a u n s .

G. J. C. Potter, Harzschwierigkeiten. Vf. bespricht die bisher in der Literatur 
ersehienenen Arbeiten iiber die Ursachen der Harzschwierigkeiten u. dereń Beseitigung. 
Von den verschiedenen Vorsehlagen zur Beseitigung der Harzschwierigkeiten scheinen 
die folgenden am brauchbarstcn zu sein: Geeignetes Austrocknen des Holzes, besonders 
in Form von Hackspanen, Waschen mit weichem W. bei 40°, geeignete Waschvor- 
richtungen, Abkiihlen des Stoffes yor dei Zugabe des Alauns u. anderer saurer Salze 
in erforderlieher Menge u. die Zugabe yon Emulgierungsmitteln. (Pulp Paper Magazine 
Canada 29- 363—64. 378. 6/3. 1930.) B r a u n s .

Everett P. Partridge, Entwicklung der Nitrocellułoseproduktion. Typen der Nitro- 
celluloseproduktion. Rohmaterial. Herst.-Verff. u. dereń Verbesserungen. Mit Schau- 
bild u. Photogrammen. (Ind. engin. Chem. 21. 1044—47. Noy. 1929.) K oN IG .

Michimaro Nakano, Nasser und getrockneter Zellsioff. (Untersuchungen Uber 
das Mahlen des Zellsloffes. VI.) (Vgl. C. 1930. I. 1722.) Um den Unterschied im 
Verh. des nassen, des luftgetrockneten u. des bei 100—110° getrockneten Sulfitzell- 
stoffes kennen zu lernen, wurden die Zunahme des Mahlgrades u. die Eigg. des daraus
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hergestellton Papiers untersucht u. folgcndo Resultato erhalten. Bei gleicher Mahl- 
dauer steigt der Mahlgrad beim nassen Stoff sehneller ais beim luftgetroekneten. 
Sowohl bei gleicher Mahldauer wie bei gleichem Mahlgrad gibt der nasse Stoff die 
hochste Berst- u. ReiBfcstigkeit, Dehnung u. Transparenz. Die Unterschiede in der 
Festigkeit zwisehen dem nassen u. dem getrockneten Zellstoff sind groBer ais bei 
Blattern, die aus den ungemahlenen Stoffen gemaeht sind. Die hóhere Festigkeit 
bei Bliittern, die aus nassem, ungemahlenen Zellstoff liergestellt sind, wird einer 
klebenden ICraft des kolloiden Zustandes der Oberflache der nassen Zellstoffasern 
zugeschrieben. Es wurde weiter durch den Vers. beobachtet, daB der nasse Stoff 
durch das Trocknen eine irreversible kolloidale Veriinderung auf der Faseroberflache 
erleidet. (Cellulose Industry 6. 9. Febr. 1930. Mitsubishi Paper Mills.) B r a u n s .

A. Balils, Die Herstellung von Celluloidartikeln im Ziehverfahren. Die fiir das 
Ziehyerf. notwendigen Werkzeuge u. das Verf. selbst werden ausfiihrlich beschrieben. 
(Chem.-Ztg. 54. 220—21. 19/3. 1930. Eilenburg.) JuNG.

Chas. E. Mullin, Die Kunstseiden und die Acetatseide. In  Fortsetzung zu C. 1930.
I. 2492 behandelt Vf. das Brandwoodverf. mit der dazugehórigen Waschvorr., das 
Lilienfeldkunstseideyerf., das neue amerikan. Cupragarn u. die Zukunft der kiinstlichen 
Faser in der Textilindustrie. (Testile Colorist 52. 93—95.) B r a u n s .

Arthur K. Johnson, Fortschritte in der Herstellung matter und, schwacli- 
gldnzender Kunstseiden. Kurze Besprechung der yerschiedenen Verff. zur Erzeugung 
matter u. schwachglanzender Kunstseiden. (Textile World 77. 1388—89. 1/3.
1930.) B r a u n s .

— , „Rotesa“, eine neue Art von Kunstseide. Iłotesa, eine von der R o t t w e i l
G. m. b. H.  i n R o t t w e i l  aus Viscose hergestellte Kunstseide nach einem noch 
geheim gehaltenen Verf. zeichnet sich durch eine besondere Festigkeit aus. Sie ist 3-mal 
so fest wie Baumwolle, P/a-mal so fest wie Leinen u. 10°/o fester ais Naturscide. Sie 
vertragt auch Kochtemp. u. laBt sich mit Indanthrenfarbstoffen gut anfarben. (Ztsehr. 
ges. Textilind. 33 . 180. 12/3. 1930.) B r a u n s .

F. Nevely, Die Behandlung der Acetatseide in den Reinigungsanstalten. Es werden 
die Reinigungsmittel fiir Acetatseide, die Entfernung der yerschiedenen Arten von 
Flccken, einiges zur NaBwiiseherei besprochen u. Riehtlinien fiir das Biigeln gegeben. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 66 . 267—69. 23/3. 1930.) B r a u n s .

Erik Schwarz, tJber die Herabsetzung der Ldsungsmittelverluste in der Kunst- 
seidenindustrie mit besonderer Berucksiclitigung der Wiedergewinnungsverfahren. I. u. II. 
Es werden die Yerff. geschildert, die in der Acetatseidenfabrikation zur Wiedergewinnung 
von Aceton u. A. Anwendung finden. (Chem.-Ztg. 54. 121—22. 162—63. 12/2. 1930. 
Wien.) J u n g .

Herbert C. Roberts, Das Mikroskop und die Kamera ais Schiedsrichter. Vf. 
zeigt an einigen Aufnahmen, wie mit Hilfe des Mikroskops u. der Mikrophotographie es 
móglich ist, Unterschiede in der Behandlung von Textilfasern zu erkennen, die auf 
gewóhnliche Weise nicht festzustcllen sind. (Textile World 77. 1383—1425. 1/3.
1930.) B r a u n s .

ciaude Rimington, Eine Methode zur Bestimmung des Schwefels in Wolle und 
dhnlichen Stoffen. Beschreibung der Arbeitsweise des Yf. (vgl. C. 1930. I. 609), die 
in %  der Trockenmasse 3,02—4,59% S ergab. Gute Ubcreinstimmung mit nach 
C a r i u s  erhaltenen Werten. Der S liegt auch bei Wolle nur in Form von Cystin vor. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 139—40. 7/3. 1930. Headingley, Leeds Brit. 
Res. Assoc. for the Woollen and Worsted Industries.) G r o s z f e l d .

Kenneth P. Geohegan, Chemische Mikroskopie im Papierfabriklaboratorium. 
Nach kurzer Ubersicht iiber die chem. Mikroskopieliteratur beliandelt Vf. die Methoden 
der mkr. chem. Analyse, das fiir Papierunterss. geeignete Mikroskop, die minerał. 
Fullstoffe u. den Wert der mkr. Analysenmethode. (Paper Ind. 11. 2199—220. 2205; 
Paper Trade Journ. 90. Nr. 10. 67—69. Marz 1930. Dayton, Ohio.) B r a u n s .

Hans Meyer, Beitrdge zur Faserpriifung. SehluB von C. 1930. I- 1403. (Leip- 
ziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. 517—22. Dez. 1929. Bremen.) S u v e r n .

Homer A. Hamm und R. E. Stevens, Eine Methode zur Bestimmung der lieifl- 
fesligkeitsbeziehungen von nassen Textilien, besonders von nassen Kunstseiden. Zur Best. 
der ReiBfestigkeit von Textilien, sowohl von Gamen wie von Fertigfabrikaten, im nassen 
Zustand wurde um die untere Klammer des ReiBapp. ein GefaB angebracht, das mit 
einem Ruhrer u. einer Heizyorr. yersehen ist. Die App. wird an Abb. beschrieben. 
Die zu priifende Probe wird eingespannt, das GefaB mit der Fl. gefiillt u. nach einer
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geeigneten Tauckdauer der ReiByers. ausgefiikrt. Die Proben wurden trocken, trocken 
nach dem Tauchen bei 20° u. bei 100° u. im nassen Zustand bei verschiedenen Tempp. 
gerissen. Die Resultate sind aus zahlreichen von der App. selbst registrierten Kurven 
zu ersehen. (Bureau Standards Joum.Res. 3 . 927—36. Dez. 1929. Washington.) B r a t jn s .

William Gater, Shanghai, China, Degummieren von Pflanzenfasern. Die Roli- 
faser wird 5—10 Tage mit weickem 13—24° w. W. behandelt, danack gewaschen u. 
anschliefiend wahrend 24 Stdn. in eine alkal. Seifenlsg. getaucht. Man kann die Seifen- 
behandlung auch bei Kocktemp. yornekmen. (E. P. 324121 vom 20/10. 1928, ausg. 
13/2. 1930.) E n g e r o f f .

Textiles (New Process) Ltd., London, Vorbereitung pflanzlicher AbfaUfasem fiir  
die Spinnerei. Man behandelt z. B. Jwfeabfall zunachst mit einer Rost- u. Weich- 
mackungs-FI. u. koclit danach das Gut in einer verd. Lsg. von NaOH u. Na2C03. 
Ala Weichmachungsmilłel wird Olein yerwendet. (E. P. 321 903 vom 18/4. 1929, Auszug 
yeroff. 12/12. 1929. E . Prior. 8/10. 1928.) E n g e r o f f .

Adolph Lionel Burlin, London, Vorbereitung iextiler Abfallstoffe fiir die Spinnerei. 
Man behandelt das Abfallmaterial (Seide, Wolle, Kunstseide, Baumwolle) mit oder 
ohne Zugabe von noch nicht yersponnener Paser, mit wss. Reinigungsmittcln u. ge
gebenenfalls nach einer Bearbeitung in einer Kardiervorr., mit einer sckwachen Siiure, 
z. B. mit Borsaure, u. Dextrin oder 1. Starkę. (E. P. 322 608 yom 2/11. 1928 u. 21/2.
1929, ausg. 2/ 1. 1930.) E n g e r o f f .

J. Monforts, Miinchen-Gladback, ubert. von: A. Montforts, Miinchen-Gladback, 
Weichmaćhen von Gam und Strangen aus Pflanzenfasern. Man behandelt das Textil- 
gut mit Pflanzenmilch, die einen Klebstoff in mkr. feiner Verteilung enthalt. Der 
fl. Anteil wird durch Hitze entfernt oder zur Koagulation gebracht. Das trockene 
Materiał wird mit Talkum abgerieben. Ais Pflanzenmilch yerwendet man Kautschuk 
oder einen kautsekukiiknlicken Stoff. (E. P. 315 304 vom 26/6. 1929, Auszug yeroff. 
4/9. 1929. Prior. 11/7. 1928.) E n g e r o f f .

Harold T. Leavenworth, Amerika, Verfahren zum Verfilzen iierischer Haare. 
Man unterwirft das Behandlungsgut der Einw. yon Chlorsdure oder Perchlorsaure. 
(A. P J .  738189 vom 4/4. 1928, ausg. 3/12. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Balik- und ahnliche Ver- 
zierungen auf Papier. An Stelle der im Hauptpatent erwaknten Papiere werden ge- 
leimte Papiere yerwendet; dem Losungs- oder Beizmittel werden Stoffe zugesetzt, 
die das Leimmittel erweichen, wie A. oder Soda. (Tschechoslowak. P. 27 958 vom 
18/3. 1927, ausg. 10/3. 1929. D. Prior. 22/3. 1926. Zus. zu Tschechoslowak. P. 
9958.) S c h ó n f e l d .

H. Dreyfus, London, Celluloseesler. Man behandelt Cellulose oder cellulose- 
kaltige Stoffe mit Ankydriden akpkat. Oxysauren, z. B. der Glykolsaure, Milchsaure, 
Oxyacrylsaure. Man kann auch gemischte Ester kerstellen, wenn man z. B. Essigsaure- 
ankydrid dem Veresterungsgemisck beifiigt. Vorteilkaft arbeitet man bei einer Temp. 
unter 50°. (E. P. 316160 vom 18/4. 1928, ausg. 22/8. 1929.) E n g e r o f f .

Ellis-Foster Comp., New Jersey, ubert. yon; Boris Ń. Lougovoy, New Jersey, 
Ilerabsetzung der Viscositat von Celluloseestern. Man lost den Celluloseester in einem 
Lósungsm. yon groBem Dispersionsvermogen (Aceton, Athylacetat) u. verd. dann die 
Lsg. allmahlich mit einem Gemisch, welches das Lósungsm. u. ein mischbares Nicht- 
lósungsm. (W.) enthalt. Man erkalt einen Celluloseester geringer Yiscositat. (A. P. 
1726 357 vom 9/6. 1926, ausg. 27/8. 1929.) E n g e r o f f .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Arnhem, Holland, Verfahren ' zur 
Herstellung teilweise hydrolysierter Celluloseacetate, dad. gek., daB die CeUuloseacetate 
mit einem verseifenden Agens hydrolysiert werden, das auBer dem zur Bindung des 
noch yorkandenen Essigsiiureankydrids notigen W., mekr ais 40 Gewicktsteilo W. 
entkalt, bereeknet auf 100 Gewichtsteile trockene Cellulose. Die Hydrolyse findet 
untorhalb 45° statt. ;Schwz. P. 134 955 yom 26/11. 1927, ausg. 1/ 11. 1929. — F. P. 
661 964 yom 10/10. 1928, ausg. 1/8. 1929. Holi. Prior. 23/11. 1927.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, Kunstseide nach dem Trockenspinni-erfahren. Man 
spinnt in eine Zelle, in der Vakuum, yerminderter oder gewohnlicker Druck kerrsekt u. 
fiikrt die Faden, die durck Verdampfung des fl. Lósungsm. yerfestigt sind, aus der 
Spmnkammer kinaus, wo sie gegebenenfalls unter Zwirnung aufgewickelt werden. 
(E. P. 324 061 yom 9/7. 1928, ausg. 13/2. 1930.) E n g e r o f f .
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Fred Ferrand, Southport, Lancaster, England, Ferfaliren zur Herslellung von 
Iciinslliclien Stapdfąsern durch Unterbrechung des Spinnfliissigkeitsstromes, 1. dad. 
gek., daB die in der Speiseleitung der Spinnbrause (Spinnbrausen) befindliche Spinnfl. 
durch Einfiihren eines fl. oder gasformigen Trennmittels in Abscbnitto bestimmter 
Lange unterteilt wird. 2. gek. durch eine Fórdervorr. zur Einfiihrung des Trennmittels 
(insbesondere Fl.) in bestimmten Zwischenraumen in die SpeiseleituDg der Spinnbrause. 
(D.R. P. 494 448 KI. 29 a vom 5/12. 1928, ausg. 22/3. 1930. E . Prior. 24/12. 1927. 
Aust. P. 17 9 9 3 /1 9 2 9  vom 22/1. 1929, ausg. 8/10. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Kampf, 
Dessau-Ziebigk), Ferfaliren zur Erzeugung von Fiscosekunslfasem allcr Art, dad. gek., 
daB einer verd. Mineralsaure Mengen freier Sulfozylsduren, d. h. beispielsweise Sauren 
der Reduktionsstoffe von Aldehyd-Bisulfiten, zugesetzt werden, sei es in Form von 
freien Sauren oder in Form von dereń Salzen. (D. R. P. 492775 KI. 29b vom 27/1.
1929, ausg. 27/2. 1930.) E n g e r o f f .

Hanns Kindermann, Breslau, Kiinstliclie Fdden, Bander, Slapełfaser aus Fis-
cose- oder Kupferozydammoniakcelluloseldsungen nach dem Zweibadverfahren. Die 
Gebilde werden zunachst in einem Koagulationsbad u. danacb mit starker H =SO.. 
ais Fmerungsfl. unter Streckung behandelt. Das Fisierbad enthiilt 45—50°/o H2SO.,, 
seine Temp. ist nicht hoher ais 10°. (E. P. 323173 T o m  4/12. 1928, ausg. 23/1.
1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: Wilhelm Eller, Berlin-
Wilmersdorf, und Richard Hofstadt, Wolfen, Kr. Bitterfeld), Verfahren zur Herslellung 
von kiinstlichen Fdden, Bandem, Filmen u. dgl. aus Vicsose, 1. dad. gek., daB den zur 
Koagulation verwendeten, an sich bekannten Fallbadern halogenierte Fettsduren oder 
Gemische halogenierter Fettsiiuren zugesetzt werden. — 2. dad. gek., daB die in den 
Fallbadern koagulierten Gebilde wahrend oder nach dem Spinnyorgang einer Streckung 
unterzogen werden. (D. R. P. 492 452 KI. 29 b vom 3/6. 1928, ausg. 28/2. 1930.) E n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: Totila Madlung, 
Dessau und Wilhelm Eller, Berlin-Wilmersdorf), Ferfahren zum Entscliwefeln von 
Gebilden aus Fiscose. (D. R. P. 492420 KI. 29b vom 14/7. 1927, ausg. 24/2. 1930. —
C. 1928. II. 2205 [E . P. 293 833].) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Kunslseide aus AcidylceRuloscn. 
Man behandelt den Faden nach dem Verlassen des Fallbades mit ąuellend wirkenden 
Mitteln u. unterwirft ihn gleichzeitig der Streckung. Ais Quellmittel werden verwendet 
verd. HCOOH oder CH3C00H, ZnCl2, Thiocyanate. (E. P. 318 646 vom 7/9. 1929, 
Auszug _ veróff. 30/10. 1929. Prior. 7/9. 1928.) E n g e r o f f .

Heinrich Hess, Wien, Herstellung leichter Massen. 1 kg Korkmehl wird mit
100 g Casein u. Ca(OH)2 vermischt, in Formen eingefullt u. getrocknet. (Tschechosl. P. 
28 045 T o m  3/3. 1927, ausg. 10/3. 1929. Oe. Prior. 4/3. 1926.) S c h o n f e ld .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Pordse plastische Massen. 
Man setzt den Massen wahrend der Verarbeitung Substanzen zu, die in der Warme 
Gas entwickeln, wie Carbonałe, Bicarbonałe, Carbamate, Bisulfiłe, Sulfhydrałe u. a. — 
Z. B. treibt man ein Gemisch von 200 kg alkaliloslichem Casein, 10 kg Chromgelb u. 
30 kg NHiHCOs nach Anfeuchten mit 36 kg W. boi 70° durch eine Strangpresse, worauf 
man infolge der Druckentlastung beim Austritt aus der Presse eine porige, sehr leichto 
M. erhalt, die in iiblicher Weise mit CH„0 gehartet werden kann. (F. P. 668142 
vom 28/8. 1928, ausg. 28/10. 1929. D. Prior. 1/9. 1927, 20/3. u. 31/3. 1928.) S a r r e .

Enzyklopadie der textilchem ischen Technologie. B earb . u . hersg. v. Paul H eerm ann. B erlin : 
J .  Springer 1930. (X , 970 S.) 4°. Lw. M. 78.— .

XIX. Brennstoffe; T eerdestilla tion ; B eleuchtung; H eizung.
W. D. Langtry und J. F. Kohout, Schmelzpunkt der Asche von Gemischen von 

Kohlen und- fremden Stoffen. Vf. zeigt, wie der Aschenschmelzpunkt bei hauslichen 
Feuerungen durch das Verbrennen von allerlei Abfallen, meist ungunstig, becinflufit 
werden kami. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1928. II. 301—06. Chicago, Com- 
mercial Testing and Engineering Co.) B o rn S T E IN .

— , Die Einrichtungen zur Ferschwelung bei tiefen Temperaturen in England. Be- 
schreibung der Verff. mit guten Schnittzeichnungen. (Science et Ind. 14. 98—102. 
Febr. 1930.) S a l m a n g .
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—, Die Entwicklung des Salermo-Prozesses. Neue Form der T  ieftemperatur- 
rerhohuny. Kurze geschichtliche Darst. (Chem. Age 2 2 . 75—76.25/1.1930.) B ó r n s t .

Ernst Bornstein und Karl Seelkopf, Abhdngigkeit der Nebenproduktenausbeute 
vom Wassergehalt der Kohle und der Verkokungstemperatur. Beim Verkoken einer 
nioderschles. Kohle im Quarzrohr u. elektr. Ofen wurden die Ausbeuten an NH3, 
Bzl. u. Gas bei einem Feuchtigkeitsgeh. von 0, 4,75, 9,1, 13,0 u. 17,0°/o u. Tempp. 
von 900, 1050 u. 1200° festgestellt. Die NH3-Bldg. war bei niedriger Temp. am groBten 
u. zeigte sich auch hier durch den W.-Geh. stark beeinfluBt; sie fiel nach anfanglicher 
Stoigcrung bei weiter wachsendcm Feuchtigkeitsgeh. Das weniger temperaturemp- 
findliche Bzl. zeigt bei Verkokung trockncr Kohle ein Minimum der Ausbeute u. 
anfiinglich rascheres Steigcn mit wachsendem W.-Geh.; die Gasausbeute steigt mit 
zunehmender Verkokungstemp., was aber wesentlick mit der erhóhten W.-Spaltung 
crklart werden muB. (Brennstoff-Chem. 10. 357—59. 15/9. 1929. Hauptlab. d. Nicder- 
schles. Bergbau-A.-G.) B o r n s t e i n .

— , Titflcmperalur-Verkokung. Beschreibung des nach dem KSG-Verf. ar- 
boitondon Bctriebcs in New-Jersey (U. S. A.). (Ind. Chemist chem. Manufacturer 5.
387. Sopt. 1929.) B o r n s t e i n .

M. Legraye, Die Rolle des Fusits bei der Verkokung. Aschenarmer Fusit kann 
bis zu 20% dcm Vitrit beigemischt sein, ohne den Erfolg der Verkokung zu schiidigcn, 
tsin ungiinatiger EinfluB inacht sich oberhalb 30°/o deutlieh bemerkbar; yon asche- 
reichom Fusit sind schon 12% nachteilig. In der Aufbereitung kann der Fusitgeh. 
h o  horabgcdriickt werden, daB c i n c  Beeintrachtigung der Giite des zu erhaltenden 
Kokscs yormieden wird. (Rov. universello Mincs, Mctallurgie, Travaux publics etc. [8] 3.
38—40. 15/1. 1930.) B o r n s t e i n .

P. Rosin und H. Just, Uber die Schwelung vollig getrockneter Braunkohle unter 
Beriicksichtigung der Tecrausbeute und des Schweluiassers. (Unter Mitwirkung yon
H. Eisner, R. Fehling, H. Kayser und K. Meisel.) Um die Verunreinigung der 
FluBliiufo durch das Schwelwasser der Braunkohlenschwclereien zu umgehen, emp- 
fohlon dio Vff., dio Kohle vor dor Verschwelung sta tt auf 15%ig. W.-Geh. — wie bisher 
iiblicli — yóllig zu trocknen. Nach ihren Verss. tr i t t  dadurch nicht eino Yerringerung 
der Tecrausbouto oin, wio es F i s c h e r  scinerzeit gefunden hatte. Sie erhalten dann 
oin „konz. Tccrwasscr", wolches dic gleiclio absolute Menge an NH3 u. 50% des Phenols 
gegen das friihero Vcrf. enthalt, aber bcide in Konzz., die nun die Gewinnung des NH3 
u. — im Zusammcnhange damit — auch die Entphenolung lohnend erscheinen lassen. 
(Braunkohle 2 8 . 893—97. 12/10. 1929. 915—24. 19/10. 1929. Dresden.) B o r n s t e i n .

Ch. Berthelot, Anwendung der Halbwrkokung und Herstellung des mctallurgischen 
Kokscs auf den staatlichen Saargruben. (Rev. Mćtallurgie 2 6 .571—92. Nov. 1929.) BoRNST.

David Brownlie, Ticftemperalurverkokung in England. Ein Uberblick iiber den 
gegenwartigen Stand. (Brennstoff-Chem. 10. 266—70. 1/7. 1929.) B o r n s t e i n .

A. P. Scliachno und I. B. Rapoport, Uber die Tiefteviperaturverkokung der 
Moskauer Kohle. Vff. habon Kolilcn aus dem Moskauor Becken, das einen Vorrat von 
iiber 8 Milliardon t  besitzt, auf ihrc Zus. u. das Verli. bei der Schwelung untersucht. 
Sio ergaben einen bruclugen, pulvcrf6rmigen, fiir weiteren Transport wenig geeigneten 
llnlbkoks u. nicht iiber 10% der Reinkohle an Urteer yon geringem Wert. Eine aus 
dem gloichon Vork. stammendo CANNEL-BoGHEAD-Kolde gibt 45% Urteer, der auf 
Ole yerschiedener Verwendungszwecke aufgcarbcitet werden oder nach Gewinnung 
der Benzine ais Heizol dienen konnte. Das Schwelgas dieser Kohle besitzt einen Heiz- 
worfc von 7730 W.-E., Halbkolts u. Schwelwasser sind ohne Wert. (Brennstoff-Chem. 10. 
-L57—61. 1/12. 1929. Moskau. Chem. Lab. d. Warmetechn. Inst.) BoRNST.

R. Potoilie, Diagenese, Mctamorphose und Urmaterial der Kohlen. Besprechung 
neuorer kohlenpotrograpli. Arbciten u. sich daraus ergebender Anschauungen. (Kohle 
u. Erz 26 . 1036—38. 20/12. 1929. Berlin, Inst. f. Petrographio der Brennsteine a. d. 
geolog. Łandcsaiistalt.) B o r n s t e i n .

Walter Fuchs, Die Kohle ais Ocgcnsiand organisch-chemischer Forschung. (Vortrag.) 
Betrachtungcn iiber dio Natur der „idealen Reinkohle“ , dereń Erforschung Vf. durch 
Methylierung der in Braunkohle cntlialtcnen Huminsiiure sowie durch gelinde Oxydation 
dorselbon mit verd. HN03 einen Schritt naher gekommen ist. (Brennstoff-Chem. 10. 
■138—U. 16/11. 1929. MtUheim-Ruhr, K.-W.-Inst. f. Kohlenforsclumg.) B ó r n s t .

Otto Horn, ( ’bcr den oxydatu'cn Abbau ton Kohlen zu definierten organischen 
SnbstaiKcn. Litemturubersicht. (Brennstoff-Chem. 10. 362—64. 15/9. 1929. Mulheim- 
Ruhr, K.-W.-Inst. f. Kohlenforschung.) B o r n s t e i n .
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J. V. Henri Winkler, Kontinuierlich^ Destillation von Słeinkohlenteeren und rohen 
Ólen mit iiberhitztem Dampf. „Der Ab-der-Haldenproze/3“. Der Inhalt der Arbeit ist 
bereits friiher (C. 1 9 2 9 . II. 819) referiert worden. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal
1 9 2 8 . II. 563—79. Paris, Chem. Unters.-Amt d. Minen-Ges. y. Vie'oigne, Noeux u. 
Drocourt.) B o r n s t e i n .

A. Mailhe, Tieftemperaturteere. Vf. hat Braun- u. Steinkohlen bei Tempp. bis 
460° in einem Strome iiberhitzten W.-Dampfes dest. u. beschreibt dio erhaltenen 
Prodd. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1 9 2 8 . II. 542—62. Paris, Sorbonne.) B o r n s t .

Jacąues C. Morrell und Gustav Egloff, Das Cracken saurer Steinkohlenteerdle. 
Vff. haben die sauren Ole aus dem Steinkolilenurteer unter verschiedenen Bedingungen 
von Druck, Temp. u. W.-Goh. der Druckdest. unterworfen u. dio erhaltenen Prodd. 
auf ihre Bestandteile untersucht. Sie geben auch eine ausfiilirliche tlbersicht iiber 
die entspreehende Literatur. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1 9 2 8 . II. 580—613. 
Chicago, 111., Unters.-Lab. d. Universal Oil Products Co.) B o r n s t e i n .

B. F. Hatch, Phenolgewinnung, Nebenproduktkokereien. I. Inhaltlich identisch
mit der C. 1 9 3 0 .1. 465 referierten Arbeit. (Blast Furnace Steel Plant 1 7 . 1493—1496. 
1510. Okt. Columbus [Ohio], Dep. of Health.) W i l k e .

B. F. Hatch, Phenolgeuńnnung, Nebenproduktkokereien. Teil II. Der Benzol- 
Absorptionsprozep, wie er auf den Lorainwerken der National-Tube-Company aus- 
gebildel ist. (I. vgl. vorst. Ref.) Beschreibung des Verf., welches darin besteht, 
daB Phenole, Kresole u. andere saure Teerbestandteile aus dem schwachen NH3-W. 
durch Bzl. ausgewaschen u. aus diesem dann mit NaOH abgeschiedon werden, worauf 
durch Zusatz yon S04H 2 zur alkal. Lsg. Phenol u. Na,S04 erzeugt wird. Die dazu 
erforderliche Apparatur wird beschrieben, die techn. u. wirtschaftliclien Ergebnisse 
werden mitgeteilt. (Blast Furnace Steel Plant 17. 1797—1800. Dez. 1929.) B o r n s t .

B. F. Hatch, Phenolgeiuinnung, Nebenproduktkokereien. TeU III. Der Heffner- 
Tiddy-Prozefi und seine teilweise Anwendung im Midlandbelriebe der Pittsburgh-Crucible- 
Steel-Company. Der H EFFN ER-TiD D Y -ProzeB zur Gewinnung der Phenole u. anderen 
sauren Teerbestandteile aus den schwachen NHr Wassern beruht darauf, dali bei der 
Dest. der FU. bei einer die gewohnliche etwas uberschreitenden Temp. u. dom ge- 
eigneten Mengenverhaltnis der beiden Bestandteile NH.,-Phenolat, das leiehter fluchtig 
ist ais das P h ono l, sich mit den NH3-Diimpfen yerfluehtigt. So konnen bis 90°/o des 
Phenols gewonnen werden. Apparatur u. Kosten des Verf. werden beschrieben. 
(Blast Furnace Steel Plant 1 8 . 296—98. Febr. 1930.) B o r n s t e i n .

O. H. Blackwood und P. G. Exline, Schmierung von Gasleilungsrohren mit 
Olnebeln. Verss. iiber die Erzougung eines feinen, lange schwebend bleibenden Olnebels 
u. die Best. seiner Dichtigkeit hatten die Ergebnisse: Einen dichten Nebel kann man 
billig durch die Methode der Kondensation erzeugen, aber nur bei sorgfaltiger Kontroli© 
des Vorganges. Leiehter u. in groBem MoBstabe anwendbar gelingt es durch Ver- 
staubung von Ol, doch sind 99°/o der Trópfchen so groB, daB eine besondere Yorr. 
erfordert wird, um sie wieder zu gewinnen, auch gibt ein Verstauber eine relatiy kleino 
Menge Nebel. Die Dichtigkeit des Nebels kann man genau messen, indem man ihn 
durch ein entsprechendes Filtrierpapier gelien laBt, u. das darauf bleibende Ol wagt, 
oder nach besonderer Methode colorimetr. bestimmt. Durch Verstauben erzielten Vff. 
einen Nebel, der in einem 25 cm tiefen GefaB 1 Stde. schwebend blieb. (Gas Age-Record 
64 . 931—33. 28/12. 1929. Pittsburgh, Pa., The Koppers Co. Lab.) B S r n s t e i n .

Franz Fischer, Kurt Peters und Walter Ter-Nedden, Vcrsuche iiber die Trennung 
der Bestandteile des Koksofengases durch Druckwasche. In Erweiterung fruherer Verss. 
( F i s c h e r  u . Z e r b e ,  C. 1 9 2 3 . I. 645; F i s c h e r  u. P f l e i d e r e r ,  C. 1 9 2 2 . III. 1152) 
haben Vff. das Losungsvermógen einer Anzahl F il. fiir Gase gepruft, um in Koks- 
ofengas die Anreicherung an CH4 u. Verminderung des C02-Geh. zu erreichen. Ge
pruft wurden W., Petroleum, Lsg. yon K-Seife, dieselbe nach Vorbehandlung mit 
C02 u. mit Petroleum gemischt, Rohglycerin, Tetralin, Ricinusol, W.-gesatt. Petroleum, 
Rtiból, FeS04-Lsg. durch Behandlung mit Leucht- oder Gichtgas in einem Schiittel- 
autoklaven bei ca. 20 at. Danach iibertrifft Petroleum alle andern untersuchten Sub
stanzen an Losungsvermógen; man kann aus Koksofengas je Atmosphare Uberdruck 
mit 1 Liter Petroleum 0,25 Liter Gas mit 0,11—0,12 Liter CH4 herauswaschen, also 
beim Entspannen yon 1 cbm von bei 20 at mit Leuchtgas gesatt. Petroleum auf n. Druck 
mit 2,5 cbm Gas rechjten, die 1,1—1,2 cbm CH4 enthalten. Sonst konnen nur Tetralin, 
Riiból u. Paraffinol ahnliche Resultate ergeben. (Brennstoff-Chem. 10 . 348—49. 
1/9. 1929. Mulheim-Rulir, K. W.-Inst. f. Kohlenforschung.) B o r n s t e i n .
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J. Gwosdz, Entwicklungseinrichtungen in der Wassergasherstellung aus nieder- 
wertigen Brennstoffen. FortscHrittsbericht. (Feuerungstechnik 17. 245—50. 15/12.
1929. Berlin-Charlottenburg.) B o r n s t e in .

F. J. Dent, Kreosot bei der Herstellung ton carburierłem Wassergas. Es wird
auf Grund im techn. MaBstabe gemachter Verss. gezeigt, daB Steinkohlenteerkreosot 
sich zur Carburierung von W.-Gas weniger eignet, ais Gasol aus Erdol, u. der Unter- 
śchied mit der Verschiedenheit der Bestandteile •— hier KW-stoffc der Paraf finreihe, 
dort aromat., naphthen., ungesatt. KW-stoffe u. Phenole — erklart. (Gas Age-Record 
64. 935—36. 939—41. 28/12.1929.) B o r n s t e in .

Hans Tropsck und Herbert Koch, tlber das synthetische Benzin aus Wassergas. 
Das nach ihrer friiheren Mitteilung (C. 1928. II. 724) aus W.-Gas auf katalyt. Wege 
bei Atmospharendruek erhaltene „synthet. Bzn.“ haben Vff. naher untersucht u. in 
seine Bestandteile zerlegt. Es erwies sich ais ein Gemisch von Paraffinen u. Olefinen 
nebst kleinen Mengen von Bzl. u. Toluol; auBer diesen beiden KW-stoffen ■wurden 
isoliert u. identifiziert: ' n-Pcntan, n-Hexan, ń-Heptan, n-Octan, 3-Methyloctan, 
ń-Nonan, sowie Penten-(l), Penten-(2), Hcxen-(1), Hexen-(2), 3,3-Dimethylpenten-(l), 
Hepten, ?-Octen-(2) u. Nonen. Zur Reindarst. von Olefinen aus dem Gemisch mit ge- 
siitt. KW-stoffen geniigte die Hg-Acetatmethodo in der angegebenen Form nicht, weil 
gesatt. Verbb. mit gel. werden; diese kónnen aber durch W.-Dampfbehandlung oder 
Vakuumdest. abgetrennt werden. Es wurde eine kleine Menge einer gut krystalli- 
sierenden Verb. aufgefunden, die sich dem y-Pyron ahnlich verhielt; dio Aufklarung 
ihrer Konst. gelang nicht. (Brennstoff-Chem. 10. 337—46. 1/9. 1929. Miilheim-Rukr, 
K. W.-Inst. f. Koldenforschung.) B o r n s t e i n .

Wm. W. Odell, ZJmformung von Naturgas in Wassergasgeneratoren. Das U. S. 
B u r e a u  o f  M i n e s  hat Verss. zusammen mit der O h i o  F u e l  G a s  Co. an- 
gestellt, um Naturgas auf einem im Vollbetrieb befindlichen Wassergasgenerator mit 
25 QuadratfuB Rostflache umzuformen. — Wenn Dampf u. ein KW-stoffgas in die 
Hochglutzone eines Wassergasgenerators gelangen, entsteht ein umgeformtes Gas, 
das yorwiegend aus H 2, CO u. CH., besteht. Is t der Dampfgek. zu niedrig, wird C, der 
durch Cracken von KW-stoff entsteht, im fertigen Gase fortgefuhrt; bei Verstarkung 
des Wasserdampfgeh. wird ceteris paribus der im Gase suspendierte C-Geh. auf Nuli 
reduziert. — Die Bedingungen werden im cinzelnen erórtert. — Die Hauptvorteile 
der Umformung von Naturgas bestehen darin, daB man Stadtgas von iiblichen Eigg. 
aus Koks (Kohle) u. Naturgas herstellen kann. Dort, wo Naturgas nur wahrend einer 
bestimmten Jahreszeit erhalten werden kann, dient es zur Red. der Kosten des Stadt- 
gases. Einzelheiten im Original. (Gas Age-Record 65. 33—36. 44. 11/1.1930.) N a p h .

Claude C. Brown, Erdgas. Vf. macht Angaben iiber Produktion, Verteilung, 
Verwendung, Erhaltung des Erdgases u. iiber die Lago der Erdgasindustrie. (Gas 
Age-Record 63. 4—6. 5/1.) F r i e d m a n n .

Zoltan Kertesz, Die Analyse des Sarmaser Erdgases. Fruhere Analysen u. Er- 
ergebnisse werden angegeben, auf Fehlerąuellen wird hingewiesen u. die vom Yf. be- 
nutzte Burette beschrieben. Ais Durchschnittswerte werden angegeben: CH., =  
99,18 Yol.-%, H 2 =  0,43 Yol.-%, N2 =  0,39 Vol.-%. (Petroleum 26. 393—96. 26/3.
1930.) F r i e d m a n n .

Erik Pick, Bestimmung der zur Verbrennung von Erdgas erforderlichen Luftzufuhr.
Beim Verfeuem von Erdgas liefert die CO-Best. in den Verbrcnnungsgasen keine 
ausreichcnde Sicherheit gegen die durch unvollkommene Verbrennung entstehenden 
Verluste. Dagegen haben sich die C02-Registrierapp. bewahrt, die der D. entsprechend 
Mangel bzw-. UberschuB an Luft automat, anzeigen. (Power 71. 256—58. 8/12.
1930.) F r ie d m a n n .

Howard S. Bean, Bestimmung der Kompressibilitat eines Gases. Mit Hinsicht 
darauf, daB die Erdgase mit immer hóheren Drucken in die Verteilungsrohre gelangen 
u. daB die Erdgase sich nicht wie ideale Gase verhalten, muB zur Vermeidung un- 
richtiger Angaben bzgl. Gasmessungen den Abweicliungen von der allgemeinen Gas- 
gleichung Rechnung getragen werden. Die zur Best. des „Superkompressibilitats- 
Faktors" angewandten Methoden u. erforderlichen App. werden beschrieben. (Oil 
Gas Journ. 28. No. 35. 42. 107—09. 16/1. 1930.) F r i e d m a n n .

H. H. Roberts, Die Verwendung von rerfliissigtem Gas an. der Westkiiste. Fiir
Haushaltungszwecke liefert die Standard Oil Co. of California in Stahlzylindern ein 
verfliłssigtea Petrolgas, das aus Propan u. Isobutan besteht, einen Dampfdruck von
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ca. 125 Pfund pro Quadratzoll bei 70° F. besitzt u. frei von CO ist („Standard FJamó“). 
(Oil Gas Journ. 28- Nr. 43. 126. 246. 247. 13/3. 1930.) F b ie d m a n n .

C. Simon, Die vorteilhafte Verwendung von Heizgasen. Berechnungen und Vor- 
schlage fiir die beste Ausnutzung der natiirlichen u. aus Mineralkohlen hergestellten 
Heizgase. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1928. II. 840—54.) B S r n s t e i n .

Arthur Fritzsche, Zur Frage der Biegungsfestigkeit und Wasserbestandigkeit 
von Braunkohlenbriketts. Die Braunkohle ist von Natur ein ąuellbarer Stoff, der das 
Brikettierungswasser capillar gebunden enthalt. Da von dem W.-Geh. die Bicgungs- 
festigkeit abhangt, liiBt sich das jeweils fcstesto Brikett nur aus einem Gut erzeugen, 
das in allen seinen Teilen den giinstigsten W.-Geh. besitzt. Prakt. ist die Wassergehalts-. 
spanne zwisehen Fein- u. Grobkorn móglichst klein zu hal ten, wodurch die Biegungs- 
festigkeit, sowie auch die W.-Bestandigkeit des Briketts steigt; das bedingt eine ge- 
wissenhafte Uberwachung des Trockendienstes. Bei der Kuhlung des Trockengutes 
sind auch Schwitzwasserbldgg. móglichst auszuschlieBcn. Absol. Wasserbestandigkeit 
der Briketts ist ohne Behandlung der Braunkohle mit Fremdkórpem nicht herbei- 
zufuhren, denn die Brikettsubstanz ist ein begrenzt ąuellbarer Stoff. (Braunkohle 28. 
873—80. 5/10. 1929.) B S r n s t e i n .

M. Mayer, Untersuchungen uber den Prepvorgang in der Strangpresse bei der 
Herstellung von Braunkohlenbriketts und iiber den Einflu/i des optimalen Wassergehalts 
auf die Formzeuggestaltung. (B rau n k o h le  28 . 1033—42. 1059—64. 7/12. 1929.) B o r n s t .

W. Eisensehmidt und H. Koop, Uber die Berechnung des unteren Heizwertes 
bei slark bituminosen Braunkohlen. (Vgl. auch C. 1930.1. 923.) Berechnung des unteren 
aus dem oberen Heizwert geschieht nach der Formel: H u =  H  o — (W +  9 H) • 600, 
worin 17 die Grubenfeuchtigkeit, H  der gefundene Wasserstoff aus der Elementar- 
analyse -^-TF/9 in g bedeuten. Prakt. geniigt es aber, den von L a n g b e i n  crmittelten 
Durchschnittswert von 5,9% H fiir deutsche Braunkohle anzunehmen, wonach die 
Formel lautet: H  u =  H o — (W +  9• [H■ brennbare Substanz])• 600, worin II =  5,9 
ist. Bei Braunkohlen bis 6,5% Bitumengeh. u. 13% Teergeh. konnte der obige Durch
schnittswert bestatigt werden, nicht aber bei stark bituminosen Braunkohlen (Schwel- > 
kohlen), wo Unterschiede bis zu 100 W.-E. auftraten. Wie aus den beigegebencn Uber- 
sichten hervorgeht, karm man bei stark bituminosen Braunkohlen H u nur mit Hilfe 
des durch Elementaranalyse gefundenen H 2 berechnen, umgekehrt aus groBen Diffe-. 
renzen der beiden Methoden mit Wahrscheinlichkcit auf stark bituminóse Braunkohle 
schlieBen. (Braunkohle 29. 80—81. 25/1. 1930. Leipzig.) N a p h t a l i .

Gottfried StrauB, Elektrische und thermische Unter suchungen an Elektrofiltern. 
in Bra,unkohlenbrikettfabriken. Vf. untersucht u. erórtert an Hand der auf der Grube 
Werminghoff vorhandenen Einrichtungen dio Arbeitsbedingungen u. Leistungen der' 
Elektrofilter, u. leitet daraus eine Anzahl von Elektrofiltergesetzen ab. (Braunkohlen-; 
arch. 1930. Nr. 27. 1—70.) • B S r n s t e i n .

Wolf, Ein news Yerfahren zurn Reinigen von Braunkohletrockenapparaten. Die 
reichlichen Abscheidungen yon yerharztem Schmieról, Kohleteilchen u. festen anorgan.. 
Stoffen, die sich im Laufe des Betriebes in den Troekenapp. der Braunkohlenbrikett- 
fabriken absetzen, hat man bisher unter langerer Betriebsunterbrechung muhsam u. 
kostspielig mechan. entfernt. Vf. hat gefunden, daB diese Reinigung sich durch Tri- 
chlorathylen, C2HC13 (Kp. 87°), ohne Auseinandernehmen der App. u. ohne Betriebs- 
storung einfacher, rascher u. billiger ausfuhren laBt. (Braunkohle 28. 1073—78. 14/12.
1929.) B S r n s t e i n .

W. Ipatiew, A. Petrow und I. Iwanow, Cracken des Urteers aus einer Kohle
des Donezreviers unter Wasserstoffdruck. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 331—34. 5/2.
1930. Leningrad. — C. 1930. I. 1410.) F b ie d m a n n .

H. Raud, Uber das estldndische Schieferol. Vf. untersuchte das bei 75—120°
sd. Bzn. aus estland. Schieferol auf sein Verh. gegen SO,,H2 yersebiedener Konzz. In 
50—80%ig. Saure lóste es sich zum Teil unter Bldg. hóhersd. Ole; der ungel. Rest 
ging bei Anwendung von 85—95%ig. Siiure wieder teilweise in Lsg. oder in hóhere Ole 
iiber. Die durch die verd. Saure entstandenen hóheren Ole bleiben im Bzn. gel., u. 
zers. sich durch die Einw. der starkeren S04H2; sie entstehen hauptsachlich durch 
Saure von mehr ais 60%- Das Bzn. lóst sich am meisten in der Saure von 70—80%. 
Das in der schwacheren S04H 2 nicht gel. Bzn. enthalt weniger S (0,35%) ais das Aus- 
gangsprod., ist aber noch stark ungesatt. (Jodzahl 94). Das auch von konz. Saure nicht 
gel. Bzn. enthalt Paraffin-KW-stoffe C0H14—CgIII8, u. Spuren von hydroaromat. 
KW-stoffcn. Die durch die verd. Saure gebildeten hohen Ole sind spezif. schwer, ungesatt.,
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reich an S (5,5%), aber O-frei, 95%ig. H 2SO,( zerstórt sio. Dio durcli Saure von uber 
80°/o entstandenen Ole dagegen gcsiitt., arm an S (0,18%) u. bostandig gegen 95%ig. 
Saure, gebon aber mit rauchender H 2SO., Sulfosiiuron; sio sind in der Hauptmenge 
KW-stoffe CnH 2n_4 bis CnH 2n_0, anscheinend aromat. Die sehwefelsauren Lsgg. 
schiedcn beim Stehcn O-haltige Ole ab, bei Verduimung mit W. fielen Ole mit 5,5% O, 
durch Dampfdest. erhielt man solche mit 16,2% O. Dabei fielen die S-Mengen von
1,5 auf 0,5%- Dio O-reiehen Ole enthieltcn Alkohole u. Ketone, darunter Hexanon-2, 
woraus Vf. auf die Anwesenheit von Olefinen u. Acetylenen im urspriinglichen Schiefer- 
bzn. schlieUt. Aus den sauren Lsgg. konnten toluol- u. xylolsulfosaure Salze gewonnen, 
daneben wenig Bzl. u. Thiophen nachgewiesen werden. (Braunkohle 28 . 973—76. 
1000—04. 16/11. 1929. Berlin, Inst. d. Gesellsch. f. Braunkohlen- u. Mineralólforsch. 
an d. Techn. Hochsch.) B ó r n s t e i n .

Stanisław Starzewski, Wirkung von Wechselstrotn hdher Spannung auf nałiir- 
liche Sole-Erdólemulsionen. Vf. untersuchte die Brauehbarkeit der COTTRELL-Methodo 
fiir die Trennung von Erdólemulsionen mittels hoeligespanntem Wechsclstrom. Be
dingungen, unter denen die COTTKELL-Methode prakt. verwendet werden kónnte, 
wurden nicht gefunden. (Przemyśl Chemiczny 14 . 97—105. 1930. Lemberg, Techn. 
Hochschule.) S c h o n f e l d .

P. Borgstrom, R. Roseman und E. Emmet Reid, Dampfdestillation von 
mercaptanhalligen Naphthaarten mit oder ohne Zusatz von Eeagentien. Der Mercaptan- 
geh. yerschiedener Naphthaarten nach der Dampfdest. olmo Zusatz u. mit Zusatz 
von NaOH u. Cu-Salzen ist untersucht worden. Einfache Dampfdest. u. solche aus 
alkal. Lsg. veriindern den Mercaptangeh. nur unmerklich, allerdings verhalten sich 
nicht alle Mercaptane gleichartig. Bei Zusatz von CuSO., u. Cu-Acetat nimmt der 
Geh. ab, ohne daI3 NaOH-Zusatz die Wrkg. yerstarkt. (Ind. engin. Chem. 22 . 248—49. 
Marz 1930.) F r i e d m a n n .

P. Borgstrom, Das Verhalten der Mercaptane in Naphtha. I. Die benutzten 
Naphthaarten. Die Naphthaarten wurden derart ausgesucht, daB die Siedegrenzen 
der durch Lósen der zu untersuchenden Mercaptane entstandenen Gemische den- 
jenigen von natiirlich yorkommenden Prodd. entsprachen. Die Konstanten der an- 
gewandten Prodd. sind in einer Tabelle zusammengestellt. (Ind. engin. Chem. 22 .
249—50. Marz 1930.) ’ F r i e d m a n n .

P. Borgstrom, V. Dietz und E. Emmet Reid, Herabsetzung des Schwefelgehalts 
in Naphtha durch Anwendung von anorganischen Salzen und Natronlauge. I. Vff. be- 
schreiben Verss. zum Entfernen niedrigsd. Mercaptane aus Naphtha mittels anorgan. 
Salze u. NaOH. Der Erfolg hangt von dem benutzten Reagens ab, ferner vom Mol.- 
Gew. u. von der Konfiguration der Mercaptane. Der yon dem Lósungsm. ausgeiibte 
EinfluB ist noch nicht ganz erkannt worden. (Ind. engin. Chem. 2 2 . 245—48. Marz
1930.) F r ie d m a n n .

P. Borgstrom, Einflu/3 anorganischer Salze, kaustischer Soda und von „Doktorlosung“ 
auf Mercaptanschwefel in Naphtha. I I . (I. vgl. yorst. R ef.) Fortsetzung der Verss. von 
B o r g s t r o m ,  D i e t z  u. R e i d  unter Benutzung von nur einer Naphtha u. von 14 Mer- 
captanen. Die Naphtha wurde nur mit solchen Raffinationsmitteln behandelt, fiir welche 
schon Andeutungen auf einen gewissen Erfolg yorlagen, ferner mit kaust. Soda u. Doktor- 
lsg. Nur Mercuriacctat bewirkte endgiiltiges „Sweetening“, anfiingliches auch CuCl2 u. 
Cu-Acetat. Doktorlsg. gibt mit primaren Mercaptanen sofortige Ausfallungen, mit sekun- 
diiren entsteht eine 1. Substanz, die Mercaptan u. Blei im Verhaltnis yon 1: 1 enthalt. 
Die Substanz fallt beim Stehenlassen aus, die hierzu nótige Zeit hangt von dem Mer- 
eaptan ab. (Ind. engin. Chem. 22 . 250—53. Marz 1930.) F r i e d m a n n .

P. Borgstrom und J. C. Mc Intire, Der nach der Dampfdestillation in mercaptan- 
haltiger Naphtha verbleibende Gesamtschwefel. I I I . (II. vgl. vorst. Ref.) Die nach der 
A.S.T.M.-Methode (Verbrennung im Liimpchen) erlialtenen Analysenergebnisse fiir den 
Gesamtschwefel in yerschiedenen Naphthaarten sind zusammengestellt, ferner dio 
Analysen des naeh Red. zu Disulfiden gefundenen Disulfidschwefels. Die Wrkg. von 
zugesetztem Cu-Acetat oder yon Alkali oder Doktorlsg. auf den Geh. an Sehwefel, 
welcher der Naphtha in Gestalt hóherer Mercaptane zugesetzt ist, ist zalilenmaCig 
angegeben. Auch wenn Naphtha nach der Dampfdest. nicht mehr korrodierend 
(sweet) wirkt, kann sie noch bis zu 60% des zugesetzten S enthalten, der z. T. ais 
Disulfid-S yorliegt. Unter den hóheren Mercaptanen weisen Destillate von n-Octyl, n- u. 
sek.-Nonyl-Mercaptan gróCere Verluste an S auf ais die ubrigen. Auch bei der Dest. 
aus alkal. Lsg. zers. sich n- u. sek.-Nonyl-Mercaptan. Die in der Naphtha ver-
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bleibenden S-Mengen hangen von dem einzelnen Mercaptan ab, ferner von der Ge- 
schwindigkeit der Dest. u. von der Zus. der Naphtha. (Ind. engin. Chem. 22. 253—55. 
Marz 1930.) F r ie d m a n n .

W. Ipatiew, N. Orlow und M. Bielopolsky, Cracken von paraffinhaltigem Masut 
unter ' hohem Wasserstoffdruck. (Brennstoff-Chem. 10. 346—47. — C. 1930. I. 
1410.) B o r n s t e i n .

Robert L. Brandt, Pelroleumraffination nach Edeleańu. Mit diesem Verf. 
wurdei} besonders giinstige Ergebnisso bei der Verarbeitung yon S- u. N-Verbb. cnt- 
haltenden Olen erzielt. Die Raffination yon Craekgasolin mittels fl. S02 fuhrt zu 
Mopffesten Betriebsstoffen. Das Verf. wird besebrieben, die Verarbeitungskosten von 
Gasolin, Leuclitól u. Schmierolen werden beigefiigt. (Ind. engin. Chem. 22. 218—23. 
Marz 1930.) F r i e d m a n n .

J. Rosenberg, Darstellung des Edeleanuverfalirens. Die Arbeitsweise einer Anlage 
wird an Hand eines Schemas besohrieben. Vf. weist darauf hin, daB nach einem neuen 
Verf. aus der hóheren Benzinfraktion (von etwa 170—225°) die gesatt., aliphat., das 
Klopfen bedingenden KW-stoffe in Mengen yon 10—15°/o ausgeschaltet werden. 
Die in S02 gel. ungesatt. Verbb. werden mit niederen Benzinfraktionen yereinigt, 
man gelangt so zu einem klopffesten Bzn. (Petroleum 26. 137—41. 29/1. 1930. 
Berlin.) F r i e d m a n n .

Typke, Versuche iiber Wasserbildung in weitausraffinierten Olen. Mit Sauerstoff - 
einleiten wurden bis zu 9,9% des eingewogenen Ols an wss. Fl. erhalten; auch ohne 
direktes Einleiten von Sauerstoff tra t Bldg. wss. Fl. auf. (Erdól u. Teer 6. 146—47. 
25/3. 1930.) 1 T y p k e .

M. E. Schulz, Kalk ais Gasreinigungsmasse. Die gesammelten Abgase aus den 
Tanks, dem Raffinerie- u. Crackbetrieb werden, bevor sie in die Absorptionsanlage 
gelangen, von H 2S befreit, indem sie durch einen mit gelóschtem Ca beschickten 
Skrubber geleitet werden. Diese Reinigungsmcthode ist wirksamer u. billiger ais die- 
jenige mittels kaust. Soda. (Refiner and natural. Gasolinc Manufacturer 9. Nr. 2.
75—77. Febr. 1930.) . F r ie d m a n n .

J. Fielschmidt und T. L. Cantrell, F.-C.-Prozef! zur Wiedergeioinnung von 
Plumbit aus BleisulfidschIamm, mittels Chlor. Das Verf. beruht auf den Umsetzungen: 

Cl2 +  H ,0  ^  HOC1 +  HCl, PbS +  HOC1 —*  PbO +  HCl +  S.
Aus der verbrauchten Doktorlsg. scheidet sich PbS in der Warme gut ab, nachdem 

die restliclien Olmengen abgetrieben sind. Man dekantiert die spiiter wieder zu ver- 
wendende alkal. Lsg. vom PbS, das gut ausgewaschen wird. In die wss. Suspension 
yon PbS leitet man Cl2 ein, bis PbO gebildet ist; letzteres wird von der unterchlorigen 
Saure getrennt, ausgewaschen u. in kaust. Soda gel.; hierbei scheidet sieli S aus, der 
spiiter im Verlauf der Plumbitraffination wieder zugesetzt wird. (Refiner and natural. 
Gasolinc Manufacturer 9. Nr. 2. 97—100. Febr. 1930.) F r ie d m a n n .

F . Frank, tlber Kaltasphalt. Zusammenfassende Ubcrsicht. (Asphalt u. Teer 
30. 278—80. 5/3. 1930.) B o r n s t e i n .

W. Ipatiew und A. Petrow, Druckerhitzung von Naphthensduren. Das Ausgangs- 
prod. hatte ein Durchschnitts-Mol.-Gew. von 240, so daB yorwiegend CI0H18O2 bis 
CaoHasOa zur Verfiigung standen. Die Verss. wurden in einem 1-Liter-Hochdruckapp. 
bei etwa 400° u. einer Dauer von 5 Stdn. ausgefiihrt. Das Cracken der Naphthen- 
sauren mit unter Druck yerliiuft nach drei Richtungen: 1. unter Abspaltung 
von COOH u. Bldg. von Naphthen-KW-stoffen; letztere zerfallen teilweise unter 
Bldg. yon Carbiiren mit niedrigerem K p.; 2. unter Abspaltung der KW-stoff-Seiten- 
ketten, jedoch unter Erhaltung der COOH-haltigen Seitenketten, was zur Bldg. yon 
Naphthensauren mit geringeren Mol.-Geww. fuhrt; 3. unter Abspaltung der COOH- 
haltigen Seitenketten, was zur Bldg. von Fettsauren fiihrt. — Beim Cracken yon 
Naphthensauren in naturalkal. Lsg. wird ein zweischichtiges Prod. erhalten: Die 
obere Schicht cnthiilt yorwiegend Bzn. u. Petroleum, die untere eine Lsg. von Na2C03 
mit Bcimengungen fettsaurer Salze. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 329—31. 5/2. 1930. 
Leningrad.) FRIEDMANN.

C. C. Furnas, Reaktion zwischen Schmierolen und Phosphorpentozyd. Zwischen 
30 u. 50° tritt diese Rk. ein, sie auBert sich in der Bldg. einer dicken, klebrigen, gummi- 
artigen M., die sich in W. lost, ohne sich dann wieder zu bilden. (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 1. 185. 15/10. 1929.) F r i e d m a n n .

Colby W. Bryden, Olverschlechterung und Olerhaltung. Die an Transformatorenol 
zu stellenden Anforderungen bzgl. ilirer Isolier- u. Kiihlfahigkeit, Luftbestandigkeit
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werden gekennzeichnet; zum Abseheiden des Schlammes u. des aufgenommenen W. 
wird Zentrifugieren des gebrauchten Oles empfohlen. Wenn auch Turbinen-, Diesel- 
maschinenóle usw. wahrend des Gebrauches aus ihrer Umgebung Fremdstoffo auf- 

’ nehmen, oder eine teilweise Oxydation erleiden, so erlischt ihre Schmierfahigkeit nicht, 
•yielmelir erlangen sie ihre urspriingliche Wirksamkeit zuriick, naehdem die Fremdstoffe 
durch Zentrifugieren entfernt sind. (Iron Steel Engineer 7. 101—04. Febr.
1930.) F r ie d m a n n .

Otto Steinitz, Die Verwendung von Ol und Fełt bei der Slahlbcarbeilung. Vf. skizziert 
die Probleme u. bisherigen (unzuliinglichen) Forschungsergebnisse auf dem wichtigen, 
aber etwas yernaehlassigten Oebiet der Werkzeugschmierung. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 
Mineralóle 2. 108—09. 18/9. 1929.) R i e t z .

M. Krajeński, Autogetriebefette und Ole. Ambroleum u. yerwandte Fette sind 
hinsichtlich ihrer Eigg. kurz beschrieben. Ole yerdienen den Vorzug, da bei ihnen 
Bldg. yon Hohlraumen yermieden u. dauerndo Schmierung gewahrleistet wird. Kleben 
diirfen dio Ole jedoch nicht. (Seifensieder-Ztg. 56 . Chem.-techn. Fabrikant 2 6 . 177 
bis 178. 12/12. 1929.) H. H e l l e r .

Friedrich Moll, Zur kiinstlichen Trocknung des Holzes. Die kiinstlicho Trocknung 
des Holzes hat in den letzten Jahren starko Beachtung gefunden. Vf. bespriclit einige 
fiir den Trockenyorgang wichtige Naturgesetze u. kritisiert die gegenwartigen An- 
schauungen iiber die prakt. Ausiibung der Trocknung. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 74. 
343—44. 15/3. 1930. Berlin.) B r a u n s .

J. E. Noeggerath, Druckelektrolyse — Kr aft und Brennstoff. Knallgaserzeugung 
in Moloren fiir innere Verbrennung. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2436.) Eigg. u. Yorteile der 
Druckelektrolyse, die O u. H  in enger Zelle u. unter Druck im Augenblick des Ge- 
brauchs liefert, die ais Brennstoff u. zur Hydrierung gebraucht werden konnen. (Pro- 
ceed. Int. Conf. bitum. Coal 1 9 2 8 . II. 400—12. Berlin.) B o r n s t e i n .

A. Thau, Die Normung fester Brennstoffe. Besprechung der Ziele einer Brennstoff- 
normung u. der einer solchen entgegenstelienden Hindernisse. (Feuerungstechnik 17 .
250—54. 15/12. 1929. Berlin-Grunewald.) B o r n s t e i n .

M. Dolch, Brennstoffuntersuchungen und Betriebsergebnisse. Vf. beschreibt einen 
neuen App. zur Zerlegung fester Brennstoffe durch trockne Dest. in feste, fl. u. gas- 
fórmige Bestandteile, bestimmt den Feuchtigkeitsgeh. nach seiner kryohydrat. Methode 
u. zeigt, wie man die gesamte Verbrenmmgswarmc in ihre Bruehteile zerlegt, je nach- 
dem sie aus den fest-en, fl. oder gasformigen Bestandteilen entwiekelt wird. Daran 
schlieBen sich Betrachtungen iiber die Mittel u. Wege, aus den Verbrennungsprodd. 
auf die Natur des angewandten Brennstoffs Schliisse zu ziclien. (Proceed. Int. Conf. 
bitum. Coal 1 9 2 8 . II. 425—47. Halle a. d. S., Univ.-Inst. f. Techn. Chemie.) B o r n s t .

Karl Mayer, Untersuchungen uber den Einflufi der falschlichen Gleichsetzung 
ton „Gliihruckstand“ und „Mineralsubstanzen“ auf Brennstoffanalysen. An einer groBen 
Anzahl yon Analysen der yerschicdenen Brennstoffe wird gezeigt, daC die Zahlen fiir 
Reinkohle u. Heizwert bei Nichtberiicksichtigung der Veranderungen, die die Mineral- 
substanz beim Yeraschen erleidet, fehlerhaft werden, u. zwar bei aschereichen Brenn- 
stoffen mehr ais bei aschearmen. Um diesen Fehler moglichst auszuschalten. behandelt 
Vf. das Materiał mit 5%ig- HCl zur Best. der HCl-lóslichen Bestandteile +  Feuchtig- 
keit, yerascht dann, extrahiert den gewogenen Gluhruckstand mit 15—20%ig- HCl 
u. berechnet den sich ergebenden Geh. an 1. Fe203 ais Pyrit. Yon den yorgeschlagenen 
Formeln zur Bereehnung des Heizwertes aus der Elementarzus. gibt die yon VoNDRACEK 
(C. 1 9 2 7 - 1. 1772) die geringsten Abweichungen yon den calorimetr. ermittelten Werten. 
(Brennstoff-Chem. 1 0 . 377—82. 1/10. 1929. Hamburg, A u f h a u s e r s  thermochem. 
Yers.-Anst.) B 5 r n s t e i n .

G. G. Buttery, Anwendung eines tragbaren Calorimeters im Retorteńhause. Vf. 
beschroibt eine einfache Vorr., mittels dereń an den yerschiedenen Gaserzeugungsapp. 
wahrend des Betriebes rasch calorimetr. Messungen ausgefuhrt werden konnen. (Gas 
Journ. 1 8 8 . 840—41. 25/12.1929.) B o r n s t e i n .

Kurt Fischbeck und Erich Einecke, Uber eine neue Methode, den Wassergehalt 
fester Stoffe, wie Braunkohle, zu bestimmen. 20 g der fein zerriebenen Kohlenprobe 
werden mit 20, 30 oder 40 ccm konz. Essigsaure zum dickfl. Brei gemischt, 3 Min. 
im  yerstopften Kolben geschuttelt, davon ca. 2 ccm abfiltriert, diese zur Trennung v o n  
em em  etwa yorhandenen Salzgeh. yollstandig abdest. u. in einfachem App. mit Hilfe 
der WHEATSTONEschen Briicke mit Wechselstrom die Leitfuhigkeit der Fl. gemessen. 
aus der sich der W.-Geh. ergibt. Die Best. laBt sich in 5—10 Min. ausfuhren, u. gibt
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Zahlen, dic mit den durch die Xylolmetliode erzielten gut iibereinstimmen. (Ztschr. 
Elektrochem. 35 . 765—69.) B o r n s t e iŃ.

W. Klempt, Notiz iiber die Tcerbestimmung in KoTcereigas. Zur Fiillung der 
.Filter, die die nebelformig im Kokereigas enthaltenen Teertrópfchen aufhalten sollen, 
ist Glaswolle u. festgestopfte Watte ungeeignet; zwei hintereinander angebrachte 
poróse Filterglasplatten geniigen nur boi geringeren Teergehh. Zweckentsprechend 

.erwies sich dagegen dio Anwendung der fiir Soxhletapp. bestimmten Extraktions- 
hulsen (Nr. 603) der Firma S c h l e i c h e r  & S c h u l l ,  die in Glaskórpern, dio eino ver- 
einfachte Form des Staubbest.-App. nach SlMON darstellen, mit Wattofiltern lćombi- 
niert werden. (Brennstoff-Chem. 10 . 359—61. 15/9. 1929. Dortmund-Eving, Lab. d. 
Gesellsch. f. Kohlentechnik m. b. II.) BoR N STElN .

P. Borgstrom und E. Emmet Reid, Quantitative Bestimmung von Mercaptanen 
in Naphtha. Zur titrimetr. Best. yon Mercaptanen wird AgN03 u. NH4SCN an- 
gewendet. Entweder konnen die Mercaptane durch AgNOa entfernt u. S in der ge- 
wóhnlichen Lampenmethode bestimmt werden oder umgekehrt. —: Angesauertes CdCl2 
entfernt die untersuchten Mercaptane nicht. — Die Methode, mittels Hg elementaren S 
zu entfernen, wurde zuerst yon O r m a n d y  u. C r a v e n  (Journ. Inst. Petroleum Techno- 
logists 9 [1923]. 135) empfohlen, dann durch F a r a g h e r ,  M o r r e l l  u . M o n r o e ,
C. 1 9 2 8 . I . 613) modifiziert; diese Methode ist fiir dio untersuchten Mercaptane un
geeignet. — Bei der Red. von Disulfiden durch Eg. u. Zn tr itt  eine teilweise Zers. der 
Mercaptane ein, daher kann die Titriermethode nicht angewendet werden. Der S-Anteil 
muB nach einer Methode wie der Lampenmethode bestimmt werden, die vor der Red. 
auszufuhren ist u. nachdem die resultierenden Mercaptane u. andere aus den Disulfiden 
entstehende Substanzen entfernt sind. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1.
186—87. 15/10. 1929.) F r ie d m a n n .

K. A. Hoepfner und H. Metzger, Der Starrpunlct bituminoser Stoffe und seine 
Bestimmung. Vff. bezeichnen ais „Starrpunkt HM“ eines bituminosen Stoffes den 
Temp.-Punkt, bei dem ein 0,5 mm starker zylindr. Stempel in die bis zur Starre ab- 
gekiihlte u. stufenweise langsam erwarmto Priifmasso unter einer Belastung von 450 g 
wahrend 60 Sek. um Yio mm =  1 Grad eindringt. Der dieser Best. dienende, sehr 
empfindlich konstruierte App. wird beschrieben. (Asphalt u. Teer 3 0 . 258—65. 5/3.
1930. Danzig, StraBenbauforschungsstelle OstpreuBen a. d. Techn. Hochseh.) BoRNST.

A. von Skopnik, Neuzeitliche Laboratoriumsapparatur fur Untersuchungen im 
bituminosen StrafSenbau. Aufzahlung der gebrauchlichen Methoden u. App. (Asphalt 
u. Teer 30 . 280—82. 5/3. 1930.) BÓRNSTEIN.

H. A. J. Pieters, Schwefelbestimmung in Leuchtgas. I. Die Best. des Oesamt-S 
kann a) nach t e r  M eu len  erfolgen: alle im Gase befindlichen S-Yerbb. werden mit 
Hilfe eines Katalysators (platinierter Bimsstein) durch den H 2 des Gases zu H2S hydriert, 
welcher dann inLauge zuriickgehalten wird; der alsSulfid erhalteneSwird ais kolloidales 
Bleisulfid colorimetr. bestimmt; b) durch Verbrennung einer bestimmten Menge Gas: 
man leitet die Verbrennungsprodd. in eine 3%ig- H 20 2-Lsg. u. bestimmt nachher den 
S ais BaS04. II. Den Geh. an H„S kann man am besten bestimmen durch Absorption 
in einer essigsauren Cadmiumacetatlsg. Vom gereinigten Gase leitet man 5 1, von Rohgas 
1 1 mit einer Geschwindigkeit von 20 1 je Stde. durch eine Waschflasche, welche mit 
25 ccm Cadmiumacetatlsg. beschickt wird (25 g Cadmiumacetat in 200 g Eg. losen 
u. mit W. auf 11 yerdunnen). Man miBt das Gasvolumen mittels Gasmessers, welcher 
hinter die Waschflasche gesehaltet wird. Wenn man das Gas durchgeleitet hat, gieBt 
man 25—50 ccm Jodlsg. in die Waschflasche (2,15 g Jod in K J  I6sen u. mit W. auf 
1 1 yerdiinnen) u. sehiittelt gut durch. Der JoduberschuB %vird mit 0,1-n. oder 0,05-n. 
Thiosulfatlsg. zuriicktitriert. (Ztschr. analyt. Chem. 80 . 12—20. 1930. Limburg, Central- 
Labor. der Staatsmijnen.) WlNKELMANN.

W. Vaubel, Das Benzinometer. Um den Dampfdruek bzw. die Verteilungs- 
spannung der Motorbetriebsstoffe in der Luft zu bestimmen, u. so den Grad ilirer Yer- 
wendbarkeit messen zu konnen, gibt Vf. 100 ccm der zu priifenden FI. in eine Flascho 
mit enger Offnung yon etwa 1050 ccm Inhalt, yerschlieBt rasch mit einem Gummi- 
stopfen, durch den eine Biirette von 50—75 ccm mit Zehntelteilung bis fast auf den 
Flaschenboden reieht, u. bringt das Ganze in einen Thermostaten, der mit Zollstoff 
oder einem anderen isolierenden Materiał ausgefullt ist. Die FI. steigt sofort; nach 
1 Stde. u. nach 2 Stdn. wird ihr Stand abgelesen. Auf diese Weise konnen Vergleichs- 
werte fiir die Steighohe yerschiedener Bzn.-Sorten u. ihre Beeinflussung durch Zusatzo 
in yerschiedener Menge erhalten werden, die neue Einblicke in die bei Mischung von
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Fil. auftretenden Zustande in teclm. wie in wissenschaftlicher Hinsicht versprechen. 
(Chem.-Ztg. 53. 859—60. 6/11. 1929. Darmstadt.) B o r n s t e i n .

O. Reynard, London, und F. F. Tapping, Birmingham, Brikettieren von Brenn- 
stoffen. Kohle oder ein anderer fein gepulverter Brennstoff wird zusammen mit einem 
bituminosen Bindemittel u. der wss. Emulsion eines dem Bindemittel ver\vandten 
Oleś brikettiert, wobei das Emulsionsmittel noch haftende Eigg. aufweisen kann. 
(E. P. 293136 vom 4/4. 1927, ausg. 26/7. 1928.) • D r e w s .

Stanley Hiller, Inc., Oakland, Californien, iibert. von: Stanley Hiller, Oakland, 
Californien, V. St. A., Destillation von festen oder fliissigen organischen Stoffen. Das 
zu destillierende Materiał, wie Kohle, Olschiefer, Holz usw., wird kontinuierlich durch 
einen liegenden, von auBen beheizten Zylinder gefiihrt, in dem es durch Rotation einer 
mit besonders konstruierten Armen verschenen, wagerechten Welle in rascher Folgę 
u. Wiederholung gegen die h. Zylinderwande geworfen, von diesen wieder entfernt, 
durchgemischt u. mechan. weiterbewegt wird. Die App., die durch Zeichnung erlautert 
wird, kann auch zur Dest. von KW-stoffólen oder zur Herst. von absol. Alkohol mit 
Hilfe azeotroper Gemische dienen. (A. P. 1735 394 vom 9/8. 1924, ausg. 12/11. 
1929.) R. H e r b s t .

F. Hofmann und C. Wulff, Breslau, Raffination der Destillationsprodukte von 
Kohle und anderem kohlehaltigen Materiał durch Behandlung mit einer Lsg. von HCl 
in einem organ. Losungsm., wie Bzn., Bzl., Leichtdl, Methyl- oder Athylalkohol oder 
CCI.,. Eventuell werden die Prodd. zuvor mit gasfórmigen oder wss. HCl behandelt. 
Ais Ausgangsstoffe dienen Tieftemperaturtecr, Teeróle, Crackole u. Schmierole. — 
3700 Teile eines bei der Crackhydrierung gewonnenen Óles werden in 2000 Teilen Bzn. 
gel. u. mit 50 Teilen wss. Salzsaure durchgeschuttelt. Die Lsg. wird dann dreimal 
mit 50 Teilen alkoh. Salzsaure behandelt. Die Phenole werden dann mit 10°/oig. Natron- 
lauge ausgeschiittelt, das Bzn. wird abdestilliert. Der Riickstand wird durch Waschen 
mit W. vom A. etc. befreit. Es bleibt ein neutrales Raffinationsprod. zuriick. (E. P. 
298 484 vom 8/10. 1928, Auszug yeroff. 5/12. 1928. Prior. 6/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Pier Process Corp., Aurora, Illinois, iibert. von: Willis I. Murdock, Joliet, 
Edgar E. Lungren, Aurora, Illinois, Owen B. Evans, Philadelphia, Pennsylvanien, 
V. St. A., Gaserzeuger. In der Mitte eines Generators fiir die Herst. von Wassergas 
oder Generatorgas erstreckt sich bis in die obere Zone ein Holilzylinder mit einem 
kegelstumpfartigen, geschlossenen oberen Ende, der mit seinem unteren, offenen Ende 
auf dem Rost des Generators ruht. Konzentr. in diesen ragt bis fast zum oberen Ende 
das Einfiihrungsrohr fiir Luft u. Dampf, die nach Austritt aus dem Rohr diesen Raum 
abwarts durclistreichen u. dann durch den Aschenraum gleiehmaBig durch die Gene- 
ratorfiillung, die zwischen den inneren Wandungen des zylindr. Generators u. den 
auBern des Hohlzylinders lagert, treten. Durch diese MaBnahme wird eine gleichfórmige 
Rk. im Generator erzielt. Eine Figur erlautert die Bauart des Gaserzeugers. (A. P. 
1743725 Tom  23/9. 1924, ausg. 14/1. 1930.) R. H e r b s t .

John J. 0 ’Connor, Chicago, Illinois, V. St. A., Apparatur und Verfahren zur 
Erzeugung von Brenngasen. 2 Generatoren sind durch ein oberes u. unteres Verbin- 
dungsrohr mit je einem Hahne hintereinandergeschaltet. Sie tragen ferner Vorr., 
die es ermoglichen, daB eingeleitete Gase oder Diimpfe sie in beliebiger Rielitung, 
von unten nach oben oder umgekehrt, durchstromen konnen. Wahrend der eine 
Generator mit Luft heifigeblasen wird, erfolgt die Beschickung des anderen mit frisehem 
Kohlematerial, wonach das durcli Einleiten von W.-Dampf ohne oder mit Luft in den 
heiBgeblasencn Generator erzeugtc h. Wassergas oder Mischgas den frisch beschickten 
Generator durchstromt, wobei die Kohle dest. u. verkokt wird. Nach mehrmaligem 
HeiB- u. Kaltblasen des einen Generators ist dio Verkokung des frischen Kohlematerials 
im anderen vollendet, u. das Verf. wird umgekehrt. Jeder der beiden Generatoren 
tragt noch Vorr. zum Carburieren. App. u. Verf. werden durch Zeichnungen naher 
erlautert, (A. PP. 1733 621 u. 1733 622 vom 12/10. 1921 u. A. P. 1733 623 vom 
14/4. 1923, ausg. 29/10. 1929.) R. H e r b s t .

Koppers Development Corp., Pittsburgh, Pennsylvanien, iibert. von: Heinrich 
Koppers, Essen, Deutschland, Verkoken zon kohlehaltigem Materiał. Die Kohle wird 
in einer geheizten Retorto dest., u. nach fast vollendeter Dest. werden abwechselnd 
Luft u. Dampf uber die gluhende Charge geleitet. Dadurch wird ein hochwertiger Koks

8le'chmaBiger Beschaffenheit u. eine erhdhte Ausbeute an NH3 erzielt. (A .P. 
1733 307 Tom 5/7. 1921, ausg. 29/10. 1929. D. Prior. 28/12. 1917.) R. H e r b s t .
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Hugh F. Rippey, Glenn Davidson, Charles N. Cone, Irving F. Lauęks Sncfc, 
Harry P. Banks, Seattle, Washington, V. St. A., Herstellung kohlenstoffhaltigeriBfłketts.. 
C-haltiges Materiał, wie Słeinkohle, Braunkohle, Koks usw. wird mit einem BińdcmiiUl,' 
dessen Grundstoff Sojabohnenmehl ist, yermischt, geformt u. gepreBt u. gegdjbenen- 
falis bei erhohter Temp. getrocknet. Zwecks Fórderung der Quellung des Sojabóhnen- 
mehles wird NaOH oder Ca(OH)2 zugesetzt. Weiterhin konnen geeignetc Salze' 
schwachen Sauren u. starken Basen, wie Na2C03, K2C03, Na-Pliosphat, Na-Borat usw.,'' 
ferner Stoffe wie Harze, Melasse, Asphalt usw. zugefiigt werden. Das angewandte 
Bindemittel vermehrt bei der Verbrennung nicht die Rauchentw., u. die mit ihm her- 
gestellten Briketts zeichnen sich u. a. durch mechan. u. Wasserfestigkeit sowie Geruch- 
losigkeit aus. (A. P. 1735 506 vom 3/5. 1926, ausg. 12/11. 1929.) R. H e r b s t .

Robert Wilhelm Strehlenert, Nol, Schweden, Herstellung von Brennmałerial. 
Zerkleinertes Holz, wie Sdgemehl oder sonstige Holzabfdlle, wird mit Sulfitablauge in 
solchem Verhaltnisse gemischt, daB die Mischung etwa 25—60% Trockenriickstand 
der Sulfitablauge enthalt. Die getrocknete Mischung wird bei ca. 200° einem Ver- 
kohlungsprozefi untorworfen. Das Endprod. kann in Form von Briketts oder in Pulver- 
form erhalten werden. (A. P. 1743 985 vom 16/6.1927, ausg. 14/1.1930. Schwed. Prior. 
18/5. 1926.) R. H e r b s t .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Crafton, Pennsylvania, 
V. St. A., Iieduklion von Kohlenmonoxyd. CO wird mit H2 oder H2-haltigen Gasen 
in Ggw. von Katalysatoren u. erhohtem Druck stufenweise red., so daB nacheinander 
HCHO, CHjOH u. CH., entstehen, ohne daB die Zwischenprodd. isoliert werden. 
Wenigstens in einer der ersten zwei Stufen wird mit schwach red. wirkenden K ata
lysatoren in Verb. mit oxydierend wirkenden Kontaktstoffen gearbeitet, wahrend 
in der Rk.-Stufe yon CH3OH zu CH4 stark red. wirkende Katalysatoren verwendet 
werden. ZweckmaBig sind die Katalysatoren in den ersten Stufen auf porosen Tragern 
aufgetragen. Bei der Herst. von Mełlianol wird so verfahren, daB z. B. 100 Teile 
Ammoniumvanadat, 100 Teile Mangancarbonat u. 25 Teile Chromsaure mit 500 Teilen 
Kieselgur yermischt werden. Das feuchte, pastenformige Gemisch wird mit einer 
Lsg. von 25 Teilen ammoniakal. AgN03, 30 Teilen Cd(N03)2, 10 Teilen Zn(N03)2 
u. 3 Teilen PtCl., in Ggw. von 10 Teilen Mg(N03)2 u. 20 Teilen Wasserglaslsg. behandelt. 
Der so hergestellte Katalysator wird zuniichst auf 300—400° in einem Luftstrom u. 
alsdann auf 250—300° in einem H„-Strom erhitzt. Ober diesen Katalysator wird 
ein Gasgemisch, bestehend aus 48% H,, 45,5% CO, 4% N, 1% C02 u. 1,5% CH.„ 
bei 5—10 a t u. 200—300° mit groBer Geschwindigkeit geleitet. Die aus dem Rk.- 
Raum kommenden HCHO entlialtenden Gase werden mit einem Druck von 200 at, 
u. bei 300—400°, nachdem sie vorher mit H„ bis zu 70% oder mehr yermischt worden 
sind, iiber einen Katalysator geleitet, der aus Kieselgur, Asbest, Dextrin, AgN03, 
Ammoniumvanadat, Molybddnsaure, Manganoxyd, Bleiozyd, Zinkstaiib, Cadmium- 
oxyd, Chromsaure u. V20 5 hergestellt ist. Hierbei soli CH3OH in guter Ausbeute ent- 
stehen, der gegebenenfalls mit Hilfe von stark red. wirkenden Katalysatoren, wie 
Fe, Ni, Co usw., in CH., iibergefiihrt werden kann. — SchlieBlich konnen auch die 
Katalysatoren der yerschiedenen Stufen miteinander yermischt werden u. so zur 
Verwendung kommen. (A. PP. 1 7 4 1  3 0 6 , 1 7 4 1 3 0 7  u. 1 7 4 1 3 0 8  vom 9/9. 1925, 
ausg. 31/12. 1929.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Mathias Pier, 
Heidelberg, Wilhelm Rumpf, Ludwigshafen a. Rh. und Georg Stein, Neckargemiind), 
Herstellung von sauerstoffhaltigen organischen Verbindungen durch katalytische Red. 
von Kohlcnoxyd mit Wasserstoff bei erhohter Temp. u. unter Hochdruck. (D. R. P. 
490 248 KI. 12 o vom 25/2. 1923, ausg. 7/2. 1930. — C. 1926. I. 2149 [F. P. 
575 913].) U l l r i c h .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, V. St. A., Kata- 
lytische Herstellung aliphatischer Alkohole. Ein Gasgemisch, bestehend aus 35% CO, 
50% H, u. 15% inerter Gase wird bei 280 a t u. 450° mit einer Geschwindigkeit von 
40 000 1 auf 1 1 Katalysator pro Stele, iiber eine Kontaktmasse geleitet, die durch 
langsame Verbrennung yon gefalltem bas. Zinkammoniumchro-mat u. Mischung des 
erhaltenen Zinkchromiti mit 15% seines Gewichts yon Kaliumchrornat hergestellt ist. 
Oder das Gasgemisch wird bei 1000 a t u. 450° iiber Zinkchromit mit 6% K (ais Sulfat) 
mit einer Geschwindigkeit von 100 000 1 pro Stde. auf 1 1 Katalysator geleitet. Dabei 
entstehen Methanol u. hohere Alkohole. (E. P. 323 240 vom 22/6. 1928, ausg. 23/1.
1930.) U l l r i c h .
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Imperial Chemical Industries, Ltd., England, Methanólkatalysatoren. Die 
Katalysatoren enthalten mindestens ein MetaUoxyd u. werden aus den entsprechcnden 
Carbonaten hergestellt. — Z. B. wird eine li. Lsg. von ZnSO., u. Ghromsulfat in eine 
JSodalsg. von 90° gegeben. Der entstandene Nd. wird filtriert, gewaschen, bei 100 
bis 150° getrocknet u. granuliert; alsdann auf 200—350° erliitzt. (F. P. 672797 
vom 8/4. 1929, ausg. 7/1. 1930. E. Prior. 20/4. 1928.) U l l r i c h .

Soc. an. des Usines Gustav Boel, La Louvi6re, Belgien, Behandeln von Stein- 
kohlenteer zwecks Abscheidung des Ammoniaks u. Gewinnung eines Teiles der von ihm 
festgehaltenen Ammoniaksalze, 1. dad. gek., daB in den Rohteer in einem gewissen 
Abstande von dem Boden des Teerbehalters gespannter Dampf direkt eingoblasen 
wird, so daB 2 deutlich getrennte Zonen entstehen, wahrend die Temp. des Teeres 
ungefahr zwisehen 30 u. 65° gehalten wird. — 2. Einrichtung zur Durchfuhrung [des 
Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB der den Rohteer aufnehmende ̂ Behalter in 
einem gewissen Abstand yon dem Boden eine Vorr. zum direkten Einblasen von pge- 
spanntem Dampf enthalt u. unten mit einem Abzugsrohr fiir den entwasserten Teer 
sowie oben mit einer Vorr. zum Abfiihren des W. ausgestattet ist. — Die Entwasserung 
des Teeres erfolgt wirksamer ais bei den bekannten Verff. (D. R. P. 494109 K I. 12 k 
vom 10/11. 1927, ausg. 22/3. 1930.) K u h l i n g .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E., Ver- 
arbeitung von Teer u. dgl., 1. dad. gek., daB durch den auf geeignete Temp. erliitzten 
Teer ein Strom eines brennbaren Gases, z. B. Generatorgas, Wassergas u. dgl. hindurch- 
geleitet wird zum Zwecke, ein yerruBbares Gasdampfgemisch u. ein sehr reines Pech 
zu erzeugen. 2. dad. gek., daB in das ErliitzungsgefaB fiir den Teer standig so yiel Roh
teer nachflieBt, ais zum Ersatz des abflieBenden Peches u. óldampfes notig ist u. da- 
durch im wesentlichen standig die gleiche Temp. aufrechterhalten wird. (D. R. P. 
493 673 KI. 22f vom 28/6. 1924, ausg. 12/3. 1930.) D r e w s .

Mark L. Req.ua, Piedmont, Califomien, iibert. von: Thomas Cox, Oakland, 
und Alexander S. Knowles, New York, N. Y., V. St. A., Herstellung von 01. Petroleum- 
óle, Teerdle werden mit fein pulyerisierter Kohle in bestimmten Verhiiltnissen gemischt; 
die Misohungen werden verkokt u. die entwickelten Dampfe kondensiert. Durch Frak- 
tionierung der so erhaltenen Cle konnen z. B. Motorbrennstoffe, Flotationsóle, 
Desinfektionsmittel usw. gewonnen werden. Das Verf. ermoglicht die Herst. yon Kreosot- 
olen von bestimmtem spezif. Gcwicht. (A. P. 1735 421 vom 10/8. 1925, ausg. 12/11.
1929.) R . H e r b s t .

Clarence P. Byrnes, Sewickley, Pennsylvanien, iibert. von: Joseph Hidy James, 
Pittsburgh, Pennsylvanien, V. St. A., Herstellung von Brenngas mit riechenden Bei- 
mengungen. Zum Zwecke der Warnung im Falle des Undichtwerdens von Gasleitungen 
werden Brenngasen zur Heizung oder Beleuchtung riechende, aber unschadliche Gase, 
die auch bei der Verbrennung keine schadlichen oder korrodierenden Stoffe bilden, 
beigemengt. Solche Beigase werden durch katalyt. partielle Oxydation von aliphat. 
KW-stoffen, wobei O-haltige, besonders aldehydhaltige Prodd. sich bilden, erhalten. 
(A. P. 1732516 vom 16/7. 1926, ausg. 22/10. 1929.) R, H e r b s t .

Koppers Co., Pittsburgh, Pennsylvanien, iibert. von: Eugene H. Bird, Pitts
burgh, Pennsylyanien, V. St. A., Oasreinigung. Zwecks Entfernung yon hoheren KW- 
stoffen, insbesondere von Naphthalin, aus Kohlengasen, wie Kokereigas, Leuchtgas, 
Wassergas, werden die letzteren durch Schichten yon geeigneten grofioberflachigen 
Kórpern geleitet, die mit geeigneten KW-stoffólen, wie Anthracenol, Petroleumolen 
usw. berieselt werden. (A. P. 1729 562 vom 13/2.1923, ausg. 24/9. 1929.) R. H e r b s t .

Koppers Co., Pittsburgh, Pennsylyanien, iibert. yon: Frederick W. Sperr, jr., 
Pittsburgh, Pennsylyanien, V. St. A., Gasreinigung. Kokereigase u. ahnliche werden, 
nachdem sie im wesentlichen von NH3 befreit worden sind, mit wss., alkal. Auf- 
schwemmungen von Eisenoxyden, -carbonaten behandelt, wodurch H2S u. HCN ent- 
fem t werden. Ais alkal. wirkende Mittel konnen Na2COa, K 2C03, Oxyde oder Carbonate 
des Ca oder Mg Verwendung finden. Die Regenerierung des nach der Reinigung des 
Gases yon der alkal. Lsg. abgetrennten Eisenschlammes erfolgt durch Beliiftung, wobei 
der S ais solcher abgeschieden wird. (A. P. 1734307 vom 8/12. 1921, ausg. 5/11.
1929.) R. H e r b s t .

Koppers Co., iibert. von: J. A. Shaw, Pittsburg (V. St. A.), Gewinnung von 
Phenol, Kresol etc. aus den Gaswassem. (E. P. 299 837 yom 12/4. 1928, Auszug verć5ff. 
28/12. 1928. Prior. 2/11. 1927. — C. 1930. I. 2041 [F. P. 667 122].) M. F. Mii.
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Koppers Development Corp., Pittsburgh, Pennsylvanien, V. St. A., iibert. von: 
Heinrich Koppers, Essen, Deutschland, Oeneratorgas. Zwecks Vormeidung der K on-. 
densation von W. auf der eisernen Innenwandung des Generatora, liauptsaeklich auf 
dereń unteren Teilen in der Nalie der Eintrittsstellen der Luft u. des W.-Dampfes, 
u. der dadurch verursachten Korrosionen wird dieselbe mit h. W. gekuhlt, das zwischen 
einem HeiBwasserreservoir u. dem Kuhlmantel, den es aufsteigend durchsetzt, in den 
es mit 100° eintritt u. den es mit hoherer Temp. bei hóherem Drucke verlaBt, zirkuliert. 
Nur in dem Reservoir findet eine gewisse Verdampfung des W. sta tt; der dort gebildete 
W.-Dampf wird in den Generator in der Nahe der Lufteintrittsstelle zur Generator- 
gasbldg. eingefiihrt. (A. P. 1743 717 vom 31/8. 1921, ausg. 14/1. 1930. D. Prior. 
14/3. 1918.) R. H e r b s t .

Pier Process Corp., Aurora, Illinois, iibert. von: Willis I. Murdock, Joliet, 
Edgar E. Lungren, Aurora, Illinois, Owen B. Evans, Philadelphia, Pennsylvanien, 
V. St. A., Hersłellung von Oeneratorgas. In  der Mitte eines zylindr. Oenerators er- 
streckt sich bis in die obere Zone eine massive, zylindr. Saule mit einem kegelstumpf- 
artigen oberen Ende, die mit dem unteren Ende auf dem Rost des Generators ruht. 
Gegen dieses untere Ende ist die Austrittsstelle der Luft aus dem Einfiihrungsrohr 
gerichtet. Die Generatorfiillung lagert zwischen den inneren Wandungen des Gene
rators u. den auBeren der zyhndr. Saule. Durch diese Vorr. wird eine gleicliformige, 
sich durch das gesamte Kohlematerial der Generatorbeschickung erstreckende Rk. 
erzielt. Eine Zeichnung veranschaulicht die Bauart des Generators. (A. P. 1743726 
to m  23/9. 1924, ausg. 14/1.. 1930.) R. H e r b s t .

Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd., und K. Gordon, Stockton-on-Tees, 
Hersłellung von Wassergas. Man laCt auf festes C-haltiges Materiał in von auCen be- 
heizten Behaltern W.-Dampf einwirken, gegebenenfalls in Ggw. von Luft oder 0 2. 
Der Behalter besteht aus widerstandsfiihigen Stahllegierungen. Bei der kontinuier- 
lichen Herst. von Wassergas aus gepulvertem • Koks u. W.-Dampf benutzt man ein 
auf 1000° erhitztes Rk.-GefaB von 1j2 Zoll Durclimesser. Wird gleichzeitig Luft zu- 
gegeben, so erhiilt man ein CO, H 2 u. N» enthaltendes Gas, das nach Entfernung des 
CÓ zur NHj-Synthese dienen kann. (E. P. 282141 vom 11/9. 1926, ausg. 12/1.
1928.) D r e w s .

U. G. I. Contracting Co., Philadelphia, Pennsylvanien, iibert. von: Philip 
T. Dashiell, Philadelphia, Pennsylvanien, V. St. A., Anreiclierung von Wassergas. 
Wahrend des Durehstrómens einer leeren, vorerhitzten Kammer (Carburator) wird in 
den Strom des Wassergases in feiner Verteilung Schwerol eingcspritzt, wobei durch 
Warmestrahlung der h. Kammerwande Verdampfung eintritt u. die' verdampften 
Anteile sich mit dem Wassergas vermischen. Nicht verdampfte, feste Ruckstande des 
Carburieroles fallen in der Kammer zu Boden u. konnen leicht ohne Unterbrechung 
des Betriebes von dort entfernt werden. (A. P. 1738493 vom 28/10. 1921, ausg. 
3/12. 1929.) R. H e r b s t .

Louis Herrmann, Dresden, Verfahren zur Trocknung von Braunlcohlen in Róhren- 
trocknem, dad. gek., daB durch siebartige Ausbldg. der Wendeleisten die Durehsatz- 
geschwindigkeit des siebfahigen Eeinkornes vcrgroBert u. die Durchsatzgeschwindig- 
keit des Grobkornes verringert wird. Die Wendeleisten werden durch eine Reihe 
hintereinanderliegender, paralleler Platten gebildet, die gegen die R6hrenaehse geneigt 
sind. (D. R. P. 489 815 KI. 82a vom 10/3. 1929, ausg. 3/2. 1930.) H o r n .

John Ferreol Monnot, Frankreich, Verfahren und Apparalur zum Desłillieren 
und Cracken von Kohlenwasserstoffólen. Das Verf. beruht auf der Erhitzung des zu 
dest. oder zu crackenden KW-stoffoles in diinnen Schichten. Die App. bietet den 
Vorteil, daB der abgeschiedene* Koks leicht entfernt werden kann. Der Heizkórper 
ist konzentr. in ein weiteres GefaB gehangt, wobei zwischen diesem u. dem ersteren 
nur ein enger Zwischenraum verbleibt, in den von unten das zu behandelnde Ol bis 
zu einer bestimmten Hóhe gedriickt wird. Aus dem daruber Terbleibenden Dampfraume 
werden die dampfformigen Prodd. durch eine Abzugsleitung abgeleitet. Die Erhitzung 
des KW-stoffóles auf Dest.- oder Cracktemp. findet hierbei infolge der geringen Schicht- 
dicke schnell u. gleichmaBig statt. In dem MaBe, wie durch Dest. oder Crackung das 
Ol abnimmt, wird von unten frisches in den Raum gedriickt, sodaB der Olstand immer 
konstant bleibt. Der Heizkórper kann zwecks Entfernung des abgesetzten Kokses 
aus dem Behalter gehoben werden. Zeichnungen erlautern die App. sowie Modifikationen 
derselben. (F. P. 661994 vom 10/10. 1928, ausg. 1/8. 1929.) R. H e r b s t .
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N. V. De Bataafsche Petroleum Maatsehappij, Holland (Erfindcr: Jacobus 
Wilhelmus Le Nobel), Entfarben von Erdolriickstdnden, Asphalt und dhnlichen Stoffen. 
Die genannten Stoffe werden in Ggw. oder Abwesenhcit eines Verdimnungsmittels, 
wie Bzn., Kerosin oder dergl., mit H2S 04 oder einem Ausfallungsmittel, z. B. Pentan, 
Gasolin u. dergl., oder einem Entfiirbungspulver, wie Bleicherde, oder mit mehreren 
der aufgefuhrten Mittel behandelt, um gewisse, die dunklere Farbung bedingendo 
Substanzen, die sogenannten „Asphaltene“, zu entfernen. — Z. B. wird ein Javaasplialt 
zu einer dicken Fl. geschmolzen, worauf 200% Bzn. zugesetzt werden. Unter Riihren 
erfolgt dann Zusatz von 2% H2SO.t u. nach Entfernung des gebildeten Saureteers 
Zusatz von 3% Bleicherde (Terrana), wobei die M. auf 60° C. gehalten wird. Bleicherde 
u. Schlamm werden danach abgepreBt; das Bzn. wird abdest. u. der Asplialt noch mit 
W.-Dampf behandelt. Der so erhaltene Asphalt ahnelt in der Farbę den bekanntcn 
hellen Asphalten. (F. P. 661596 vom 8/10. 1928, ausg. 26/7. 1929. Holi. Prior. 
11/6. 1928.) B. H e r b s t .

C. W. Stratford, San Francisco, Raffinieren von Olen. Der hierzu vcrwendete 
App. besteht aus einem horizontal gelagerten zylindr. GefaB, in dem eine durch 
Elektromotor angetriebene Zentrifugalpumpe angeordnet ist. Letztere saugt das in dem 
Kessel vorhandene Ol an u. driickt es durch eine darin befindliclie Verteilungsvofr. 
derart, daB es in diinnen Strómen an der von auBen erhitzten Zylinderwandung herunter- 
flieflt. Sobald die Raffination beendet ist, wird das Riickstandsol mit der gleichen Pumpe 
aus dem Kessel herausbefordert. Das von auBen zugefiihrte frische Ol lauft uber ge- 
neigte mit Sieben versehene Ebenen in den Kessel herunter. (Hierzu vgl. A. P. 1 613 298;
C. 1927. I. 1646.) (E. P. 280 727 vom 13/12. 1926, ausg. 15/12. 1927.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von schwach 
gefarbten, weichen, w a chsa hnlichen Produlcten aus Paraffin, Montanwaclis und der- 
gleichen liarten Waclisen durch Behandlung mit 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen bei erlioliter 
Temp. in Ggw. geringer Mengen wss. Lsgg. von starken, nicht oxydierenden Sauren 
oder dereń sauren Salzen. — Durch 100 kg Paraff in wird nach Zusatz von 0,1 kg 
H2S04 (45%ig.) bei 160—170° Luft durchgcleitet, bis die Rk. einsetzt, dann wird die 
Temp. auf 140° erniedrigt u. noch 21/„ Stdn. lang Luft durchgeleitet. Dabei entsteht 
ein bei gewóhnlicher Temp. halbfestes Prod. mit einer SZ. 90—100 u. einer VZ. 190 
bis 210. Durch Verseifen wird eine schwach gefarbte Seife erhalten. — Ein bienen- 
waehsahnliches Prod. wird erhalten durch Erhitzen von 220 kg Cocosolfettsaure mit 
150 kg Athylenglykol in Ggw. von 1 kg H2SO., (40%ig.) 1 Stde. bei 120—130°, durch 
Zusatz von 1000 kg gebleichtem Montanwachs, 100 kg Stearin u. 40 kg Wollfett u. 
durch Erhitzen 3 Stdn. bei 120—130°, worauf nach Zusatz von 0,1% H2S04 (50%ig.) 
u. 0,1% zimtsaurem Ba 1/i Stde. lang bei 140° Luft durchgeblasen wird. In  der Patent- 
schrift sind noch weitere Beispiele angegeben. (E. P. 324 903 vom 27/9. 1928, ausg. 
6/3. 1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 51., Oxydation hochmolekularer 
Verbindungen mit hóheren Stickoxyden. — Ein Gemisch von N20 4 u. N 02 wird bei 
60° unter 4 Atm. Druck in geschmolzenes rohes Paraffinwachs eingeleitet. Nach
3 Stdn. wird ein schwach gelbes Oxydationsprod. mit einer SZ. 160 u. einer VZ. 230 
mit 12% Unverseifbarem erhalten. In gleicher Weise werden Petroleum-KW-stoffe, 
wie z. B. Bzn., insbesondere zu einem fettsaurereichen Gemisch oxydiert. (E. P. 
324 492 vom 31/12. 1928, ausg. 20/2. 1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung von wachsahn- 
lichen Produkten durch Veresterung von durch Oxydation gebleichtem Montanwachs 
mit einem mebrwertigen A., eventuell unter Zusatz von festen oder fl. KW-stoffen 
oder oligen, fetten, waehsahnlichen oder harzartigen Substanzen, die keine freie Carb- 
oxylgruppe enthalten. — 220 kg Cocosolfettsaure werden mit 150 kg Athylenglykol 
in Ggw. von 1 kg 40%ig. H2S04 1 Stde. auf 120—130° erhitzt u. dann werden 1000 kg 
gebleichtes Montanwachs, das insbesondere aus freien Fettsauren besteht, ferner 100 kg 
Talgfettsauren u. 40 kg Wollfett zugesetzt u. die M. auf 120—130° 3 Stdn. erhitzt. Es 
wird ein weiches, plastisches Prod. erhalten. In  der Patentschrift sind noch weitere 
Beispiele aufgefiihrt. (E. P. 324 631 vom 24/9.1928, ausg. 27/2.1930.) M. F. M u l l e r .

Standard Oil Co., Delaware, iibert. von: Edward A. Riidigier, Baltimore, 
Oewinnung von Schmiermitteln. Alkalinaphthenate enthaltende Mineralóle, die durch 
Dest. von naphthensaurehaltigen Mineralolen in Ggw. von Alkali gewonnen werden 
konnen, werden mit Schmieróldestillaten vermischt. Die Prodd. haben eine Yiscositat



1 9 3 0 .  I . H X]X. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 3 1 3 7

von 135—140 Sek. S. U. bei 212° F. u. einen Stock-P. von etwa 35—37° F. (A. P. 
1750134 vom 23/4. 1924, ausg. 11/3. 1930.) R i c h t e r .

Edwin N. Klemgard, Holly Oak, Herslellung von Schmierfetlen. Paraffinól wird 
mit 5—25% Al-Seife, insbesondere Al-Stearat solange bei einer Temp. yon 335—550° F. 
yermischt, bis eine teilweise Entwiisserung eingetreten ist. (A. P. 1749 251 vom 17/3.
1927, ausg. 4/3. 1930.) R i c h t e r .

Sinclair Refining Co., iibert. yon: George H. Taber, jr., New York, Verfahren 
zur Gewinnung von Schmierólen. Die mit Hilfe von H20-Dampf in Dampfform iiber- 
gefiihrten Schmierolfraktionen werden in Turmen, gegebenenfalls unter Anwendung 
eines Vakuums mit Alkalihydroxydlsgg. behandelt. Der kondensierte Teil der Schmierdle 
sowie die Schmieroldampfe werden aus den Turmen ununterbrochen abgefiihrt. An 
Hand einer schemat. Zeichnung ist der Gang des Verf. niiher beschrieben. (A. P. 
1749 896 vom 14/1. 1925, ausg. 11/3. 1930.) R ic h t e r .

A. G. Ellis, The Firs, und Metropolitan-Vickers Electrical Co., Ltd., West- 
minster, Trocknen von Gasen. Das in den Raum oberhalb des Oles eines mit Ol ge- 
fiillten elektr. Transformators eingefiihrte Gas, z. B. Luft, wird durch Uberstreichen 
iiber CaCl2 getrocknet u. oder durch Cu-NH,,C1 bzw. P  vom O befreit. Diese Sub
stanzen sind in einem mit dem Transformatorgehause yerbundenen Behalter auf 
Rosten u. dgl. gelagert. (E. P. 296160 vom 30/6. 1927, ausg. 20/9. 1928.) D r e w s .

Montan, Inc., Boston, iibert. von: Joseph Randolph Coolidge, Brookline, 
V. St. A., Holzimpragniarung. Man impragniert zunachst das Holz in bekannter Weise 
unter Druck mit Lsgg. konservierender Substanzen, wie ZnGU, Na2B f l 1 usw., jedoch 
unter Zusatz von A l^ S O ^ ,  darauf mit wss. Seifenlsg., so daB sich ein sehiitzender 
Nd. von Al-Seife in u. auf dem Holz bildet. (A. P. 1734714 vom 5/4. 1927, ausg. 
5/11. 1929.) S a r r e .

Montan Inc., Boston, iibert. yon: Joseph R. Coolidge, Brookline, V. St. A., 
Feuerfesłes IIolz. Man impragniert Holz zunachst in bekannter Weise mit einer Lsg. 
feuerfestmachender Salze, wie Ar//,-SaIze, Na2BĄ0 7 usw., dann mit einer *Sei/e?ilsg., 
um die in W. 1. Salze vor dem Auswasehen zu schiitzen. Man kann auch der ersten 
Lsg. CaCl2, A l2(SOi )3 o. dgl. zusetzen, um bei der 2. Impragnierung den unl. Nd. einer 
Metallseifc zu erhalten. (A. P. 1734715 yom 18/12. 1926, ausg. 5/11. 1929.) S a r r e .

K. Goodall, Tutbury, England, Apparat zum Trocknen, Farben und hnprdgnieren 
von Holz, dad. gek., daB man auf den in einem gesclilossenen GefaB sich befindenden 
Holzstamm oben yermittels Druck Fil. oder Luft einwirken laBt, am' unteren Ende 
hingegen mittels Vakuum auf den Stamm -wirkt. Auf diese Weise lassen sich auch 
die im Stamm befindlichen wertvollen Safte gewinnen. (Zeichnung.) (Ung. P. 97754 
vom 11/5. 1928, ausg. 15/7. 1929. E. Prior. 18/5. 1927.) G. K o n i g .

Franklin S. Clark, Palm Beach, Florida, V. St. A., Holzdestillation. Das zer- 
kleinerte Holz wird in Wagen in eine langgestreckte, fast rechtwinklige Heizkammer 
gefaliren, dereń Wandę zwecks Vermeidung yon Kondensationen an ihnen zunachst 
durch direkto Feuerung erhitzt werden, worauf durch Beheizung mit indirektem Dampf 
die Temp. so gehalten wird, daB die fliichtigen Prodd. ohno therm. Zers. entweichen. 
Nach dieser 1. Dest.-Periode erfolgt yerstarkte Feuerung u. Einblasen yon uberliitztem 
W.-Dampf, um die schwereren Prodd. abzutreiben, wobei infolge der erliohten Temp. 
eine Zersetzungsdest. eintritt. Die wahrend der verschiedenen Heizperioden erzeugten 
Prodd. werden getrennt kondensiert u. abgelassen. Durch Zeichnung werden Verf. 
u. App. naher erliiutert. (A. P. 1731242 vom 19/4. 1927, ausg. 15/10.
1929.) R . H e r b s t .

Kommanditgesellschaft Dr. Blasberg & Co., Dusseldorf, Herslellung von kon- 
zentrierter Essigsaure und konzentriertem Metliylalkoliol aus Holzdeslillaticmsgasen, dad. 
gek., daB man die h. Destillationsgase im Gegenstrom mit zwischen 240—295° sd. 
Holzteerolen behandelt. Diese Ole losen die CH3C00H, letztere wird durch Dest. 
gewonnen, die Ole gelangen in den Kreislauf zuriick. Die von der CH3COOH befreiten 
Gase gelangen in mit Abtreibsaulen yersehene Verstarkerkolonnen u. aus den ab- 
gehenden Dampfen wird konz. Methylalkohol durch Kiihlung auf bekannte Weise 
erhalten. (Ung. P. 97 514 vom 4/9. 1926, ausg. 15/7. 1929.) G. K o n ig .

Magyar Gazizzófeny r.-t., Budapest, Alkoholhalliges Motorlreibmitlel, unter Ver- 
wendung von bis zu 20% W. enthaltendem A. In  10 1 Terpentin wird bis zur Satti
gung Acetylen eingeleitet. In die gesatt. Lsg. gieBt man 30 1 Benzin, 1/2 1 Gasolin, 
lj2 1 Toluol u. unter Riihren noch 50 ccm Lysol oder eine Kresolseifenlsg. Nach ca. 
24 Stdn. scheiden sich die durch das Lysol aus dem Terpentin gefallten Harze ab,



3 1 3 8 H xx. SCHIESZ- UND SPRENGSTOFFE; ZtiNDWAREN. 1 9 3 0 .  I .

die klare FI. wird abgezogen u. mit 160 1 Brennspiritus vermisclrt. Die Verss. sollen 
ergeben haben, daB dieses Motortreibmittel wirtsehaftlieher ist ais dio mittei- 
schweren Benzine. (Ung. P. 97 931 vom 15/11.1928, ausg. 15/7.1929. D. Prior. 
7/4. 1928.) G. K onig.

Gaylord H. HaIvorson, Duluth, Minnesota, V. St. A., Bestimmung der fliichtigen 
Stoffe in Brennmaterialien. Die beschriebene Methode bezweckt eine Normierung der 
Best. der fliichtigen Substanzen in Brennmaterialien, so daB bei ihrer Anwendung 
stets yergleichbare Resultate erhalten werden, u. besteht darin, daB eine Probe der 
zu analysierenden Substanz beispielsweise in einen Platintiegel gewogen, dann in einem 
besonderen Behalter, der in einer Zeichnung yeranschaulicht wird, in einem Ofen 
gleiehmaBig u. nicht zu schnell auf bestimmt© Temp. erhitzt u. nach der Vergasung 
zuriickgewogen wird. (A. P. 1743 035 vom 15/1. 1926, ausg. 7/1. 1930.) R. H e r b s t .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Fritz 
Evers, Berlin-Wilmersdorf), Verfahren zur Bestimmung der Oiite von Mineralolen 
durch Behandlung mit 0 2 bei erhóhter Temp., dad. gek., daB die Einw. des 0 2 in Ggw. 
von Metalloxyden erfolgt u. die 0 2-Aufnahme in Abhangigkeit von der Zeit bestimmt 
wird. — Die Unteranspriiche betreffen die Anwendung von Zusiitzen, die die kiinsthche 
Alterung besehleunigen sollen. Hiernach kommen Oxyde von Fe, Cu, Mn, W, V oder 
Mo in Frage, die auf porosen Stoffen, wio Bimsstein, aufgebracht sind. Der zur Ver- 
wendung kommende 0 2 soli elektrolyt. entwiekelt werden u. seine Menge aus der auf- 
gewendeten Strommenge errechnet werden. (D. R. P. 493 724 KI. 421 vom 10/9.
1926, ausg . 12/3. 1930.) G e is z l e r .

A eronautical Research Ctte., R eports an d  m em oranda. 1265. E ngine perform ance w ith  
gaseous fuols; p t .  1. Gaseous fuels ob ta ined  from  oil; P t .  2 d . from  kerosene oil gas 
m ixtures. L ondon: H . M. S. O. 1930. 8°. 3 sh. n e t.

Fuel Research board. P hysical and  chem ical survoy of tho n a tio n a l coal resources. N o. 16. 
The m icroscopical exam ination  of coal. L ondon: H . M. S. O. 1930. 2 s. 6 d.

X X . ScMeB- und Sprengstoffe; Zundw aren.
F. I. du Pont, E. du Pont und N. S. F. Powder Co., Wilmington (Delaware), 

Schiefipuher, bestehend aus kolloidaler Nitrocellulose mit oder ohne Zusatz von Nitro- 
glycerin oder Nitrotoluol, ferner aus einem Stabilisierungsmittel, einem nicht fliicli- 
tigen Gelatinierungsmittel u. einem Gemisch einer oxydierbaren u. einer oxydierenden 
Substanz. Letztere werden mit der Nitrocellulose vor oder wahrend der Gelatinierung 
oder yor dem Uberfuhren in ein hartes Gelatinierungsprod. gemischt. Beispielsweise 
besteht das Gemisch aus KN03 u. Kohle oder aus K2Cr20 7 u. Holzkohle. (E. P. 298 543 
vom 7/4. 1927, ausg. 8/11. 1928.) M . F. Mu l l e r .

A. Segay, Montrouge (Frankreich), Sprengstoffe. (E. P. 299 462 vom 23/10.
1928, Auszug veroff. 19/12. 1928. Prior. 27/10. 1927. — C. 1929. I. 596 [F. P. 
645 566].) M. F. M u l l e r .

O. Turek, Plzen (Tschechoslowakei), Sprengstoff, bestehend aus 2,4,6-Trinitro-
1,3,5-triazidobenzol fiir sich oder zusammen mit anderen Stoffen. Das Prod, dient 
zum Fiillen von Kartuschen, Zundhiitchen, Patronen unter Verwendung von Pb-Azid 
ais Initial. (E. P. 298629 vom 10/9. 1928, Auszug veroff. 5/12. 1928. Prior. 13/10.
1927.) M . F. M u l l e r .

W. O. Littlebury, Ardrossan (Ayrshire), und Imperial Chemical Industries
Ltd., London, Herstellung von Sprengstoff en, insbesondere von basischem dinitrosalicyl- 
saurem Blei durch Umsetzung von dinitrosalicylsaurem Na in alkal. Lsg. mit einem
1. Pb-Salz, z. B. Pb(N03)2. Diese Ausfallung kann eyentuell gleichzeitig mit anderen 
bas. Pb-Salzen von Sprengstoffen stattfinden, z. B. durch Umsetzung der Alkali- 
salzo von anderen Nitroverbb., -wie Trinitroresorein oder Trinitrophenol. Dio Salze 
werden mit Kollodium zu einer Pasto verruhrt. (E. P. 297 869 vom 29/6. 1927, ausg. 
25/10. 1928.) M . F. M u l l e r .

A. Stettbacher, Schwamendingen, Schweiz, Explosivstoffe. Man vermischt 
Pentaerythrittetranitrat mit einem fl. aliphat. HNOa-lE,&ter, wie Nitroglycerin oder 
Olykoldinitrat oder dereń Gemischen, u. zwar im Verhaltnis von 70—90% des Erythrits 
mit 10—30% HNOj-Ester. Das Gemisch wird gepreBt u. dient ais Sprengstoff in Minen, 
Torpedos usw. (E. P. 312 316 vom 14/5. 1929, Ausz. veróff. 17/7. 1929. Prior. 24/5. 
1928-) Sa r r e .
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Nobels Explosives Co. Ltd. und G. Morris, Stovenston (Ayrsliire), EinfuOen 
von Sprengstoff in Oranałen, Minen etc. durch Eintragen des geschmolzenen Stoffes 
oder von pulyerformigem Materiał, das nachher geschmolzen u. dann erstarren ge- 
lassen wird. — Z. B. wird in ein Rohr eine trockeno Mischung von 70 Teilen Totryl 
u. 30 Teilen Trinitrotoluol eingefiillt u. die M. auf 115° 5 Min. lang erhitzt. (E. P. 
297853 vom 1/4. 1927, ausg. 25/10. 1928.) M. E. M u l l e r .

Lignoza Spolka Ake., Kattowitz, Sprengziinder. Bei elcktr. Zundern fur Spren- 
gungen wird ein Widerstand eingesckaltet, soi es in NcbenschluB- oder in Serien- 
schaltung, oder je ein Widerstand in NebenschluB- u. Serienschaltung, um ungewollte 
Zundungen durch vagabundierende Strome zu yerhiiten. Dor Widerstand im Neben
schluB schmilzt bei einer bestimmten Stromstarke, worauf im HauptschluB die Strom
starke zunimmt u. nunmehr Ziindung erfolgt. (E. P. 313 605 vom 8/6. 1929, Ausz. 
veróff. 8/8. 1929. Prior. 15/6. 1928.) Sa r r e .

X X I. L eder; Gerbstoffe.
—, Chrom- oder vegetabilisch gegerbte Leder zum Buchereinbindenl Es wird auf 

Verss. des U. S. Dopt. of Agriculture aufmerksam gemacht, bei denen 60 Bandę einer 
haufig benutzten Zeitschrift in Kalbleder fiinf yerschiedener Chromgerbungsarten u. 
fiinf yerschiedener yegetabil. Gerbungsarten eingebunden, gekennzeichnet u. der Be- 
nutzung ubcrgeben wurden. Dio Biicher werden in bestimmten Zeitabstanden ge- 
mustert u. bei Anzeichen beginnenden Zerfalls das yerwandte Leder physikal. Prufung 
u. der chem. Analyse unterworfen werden. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 25. 
61—63. Eebr. 1930. Washington, U. S. Dept. of Agriculture, Industrial-Earm Products 
Diyision.) S t a t h e r .

Edwin R. Theis, Eine hritische Studie zur Biochemie des Weichens und Ascherns. 
V. Der Einflu/2 yerschiedener Sauren auf die Diffusion Jcoagulierbarer Proteine aus 
tierischer Haut. (IV. vgl. C. 1930. I. 1883.) Vf. untersucht den EinfluB der Salzkonz. 
des Weichwassers u. der Saurekonz. auf die in Lsg. gehenden koagulierbaren Proteine, 
u, weiter den EinfluB yerschiedener Sauren auf die Koagulation der koagulierbaren 
Proteine innerhalb der Haut selbst. Zur Unters. des Einflusses der Salz- u. Saurekonz. 
des Weichwassers wurde die Haut in yerschieden konz. Lsgg. von NaCl u. HCl geweicht
u. nach Entfernen der Haut im Weichwasser Gesamt-N u. koagulierbarer N bestimmt. 
Mit zunehmender Salzkonz. des Weichwassers nimmt die Gesamtmenge der in Lsg. 
gegangenen Proteine zunachst etwas zu u. dann stetig ab. Zwischen 10 u. 15% NaCl 
im Weichwasser geht die gróBte Mengo an koagulierbarem Protein in  Lsg. Bei hohen 
Konzz. an HCl gehen bei einem Geh. des Weichwassers von 15% NaCl wenig oder gar 
keine koagulierbaren Proteine in Lsg., mit ansteigendem pn der Weichfl. nimmt die 
Menge des Gesamt-N u. des koagulierbaren N zu. Sauren koagulieren also dio in der 
H aut yorhandenen koagulierbaren Proteine. — Zur Best. des Einflusses yerschiedener 
Sauren wurde die H aut in 0,1-n. Lsgg. yerschiedener Sauren 48 Stein, geweicht, dann 
48 Stein, in genau die gleiche Menge 0,1-n. NaOH eingelegt, schlieBlich 48 Stdn. in 
einer 15%ig. NaCl-Lsg. geweicht u. in Saurelsgg., Alkalilsgg. u. Salzlsgg. der Geh. 
an Gesamt-N u. koagulierbarem N ermittelt. Die untersuchten Sauren (HN03, HCl, 
H2S04, H3P 04, Essigsaure, Milchsaure, Ameisensaure, Oxalsaure, Mono-, Di- u. Tri- 
chloressigsaure) besitzen einen yerschiedenen EinfluB auf die koagulierbaren Haut- 
proteine. In  einigen Fallen wurden die koagulierten Proteine durch die Alkalibehandlung 
wieder 1., wahrend dieso Riickyerwandlung in anderen Fallen nur sehr yiel weniger 
auftritt. Salzsaure, Phosphorsaure, Ameisensaure u. Mono- u. Dichloressigsaure be- 
wirken anscheinend. eine Koagulation, die sich durch Behandlung mit yerd. Alkali 
nicht mehr riiekgangig machen laBt. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 25. 48—56. 
Febr. 1930. Bethlehem, Pa., Lehigh Univ. Department of Chemistry and Chem. 
Engineering.) S t a t h e r .

G. Grasser und Sun Tan, Gerbmaterialien und ihre Beurteilung. Vf. untersucht 
yerschiedene anorgan. u. organ. Stoffe auf ihr Gerbvermógen gegeniiber BlóBen u. 
Gelatine, wobei ihm ais Kennzeichen stattgehabter Gerbung u. dereń Intensitat 
Schmelzpunktsyoranderungen (Smp.) der Gelatine, Sehrumpfungstemp. (Sehr.) der 
Haute, Siedeprobe (Sd.) u. die Dauer bis zu beginnender Hydrolyse (HD.) dienen. — 
Von den Halogenen zeigt gemiiB HD. u. Sd. Jod (J  -{- KJ-Lsg.) die beste, Schwefel 
(CS2-Lsg.) die gerin^ste Wrkg. auf BloBen, wahrend umgekehrtes Yerh. die Sehr. an- 
deutet, die bei mit Tanninlsg. yorgegerbten BloBen in der Reihenfolge J , Br, S steigt.
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Dic Wrkg. der freien Halogene auf Gelatino ist gemaB Smp. nur gering, wird aber 
durch Zugabe von Sal zen (NaCl, Na2S04, besonders Na-Acetat u. K2C03) sowie auf 
schwach angegerbte Gelatine betrachtlich erhóht. — Die Gerbwrkg. der Metallsalze 
auf Gelatine (Smp.) ordnet diese in die Reihe: Ag, Al, Au, Cd, Cr, Hg, Os, Pb, Pt, Sn, 
U >  Fe >  Ce >  Cu >  Zn, Mg >  Co >  Ni >  B i>  Sr >  Mn >  Ca >  Ba; die Wrkg. 
auf BloBen (Sehr.) erfolgt in der Reihe: Cr >  Fe, Al >  Tl >  U, P t >  Zn >  Pb !> Bi, 
Cd >  Ce >  Mn >  Sb >  Cu >  Co, Sn, Hg >  Ti, wobei zu beachten ist, daB die 
Basizitat der Salzlsgg. entscheidenden EinfluB ausiibt. — Die Bichromale von Al, Zn, 
Co, Ce, Fe, Cr zeigen ausgesprochene, obiger Reihenfolge entspreehend zunehmende 
Gerbwrkg. auf BloBen (kombinierte Gerbung von Chrom u. einem zweiten Metali), 
wobei chromsaurcs Chrom in seiner Wrkg. dic Alkalichromate iibertrifft. Gegeniiber 
Gelatine ergibt sich bei gleichcr Behandlung die Reihe zunehmender Wrkg.: Co, Ce, 
Al, Zn, Fe, Cr. — Teerfarbstoffe (bas., saure u. substantive) erhóhen in 5%ig. wss. 
Lsg. nach 24-std. Behandeln den Smp. der Gelatine nicht, wiihrend ihre Wrkg. auf 
vorgegerbte Gelatine sehr deutlich ist. Vergleichsverss. an BloBen ergaben kein ein- 
wandfreies Bild. Vf. betrachtct die Wrkg. der Farbstoffe ais chem. Rk., dereń Art 
noch unbestimmt ist. — Wiihrend Tannin im Vergleich zu seiner ausgesprochenen 
Gerbwrkg. nur geringen EinfluB auf den Smp. der Gelatine zeigt, vermag es den- 
selben doch betrachtlich zu erhóhen, wenn die Gelatine mit Na2S04, Na-Acetat, vor- 
nehmlich mit K 2C03 behandelt ist. Sehr. u. HD. der Haute dagegen werden von 
Tannin ohne weiteres erhóht. — Ahnlich yerhalten sich im allgemeinen regetabil. u. 
aynthet. Gerbstoffe. — Auch Celluloseextrakte besitzen Gerbvermógen auf Haute, indem 
sie dereń Sehr. erhóhen, wenn dieselben mit Metallsalzen (auBer Ag-, U- u. Tl-Salzen) 
yorbehandelt sind. — Ultmvioleltes Liclit iibt auf mit Al, Zn, Fe, Co, Ce, Cr-Bichro- 
maten behandelte BloBen eine die Gerbintensitat stark erhóhende Wrkg. aus (redu- 
zierende Wrkg.), die in genannter Reihenfolge schnell zunimmt (HD.), wahrend die 
Gerbintensitat von J, Br, S nicht sonderlich beeinfluBt wird. Die Wrkg. ultravio- 
letten Lichtes auf gleieherweise vorbehandelte Gelatine ist ebenfalls gemaB Smp. 
sehr betrachtlich. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 24. 406—27. Aug. 1929. 
Sapporo, Jap., Inst. f. Gerberei d. kaiserl. Hokkaido-Univ.) S t o c k .

Wilhelm Schindler, Die Anwendungen der Farbenspritztechnik in der Lederindustrie 
unter besonderer Beriicksichtigung der Deckfarben. Zusammenfassender Vortrag iiber 
Deckfarben in der Lederindustrie. (Allg. Lederind.-Ztg. 32. Nr. 21. 3—4. 15/3.1930. 
Wiener Gewerbefórderungsinst.) S t a t h e r .

J. B. Meyer, Neues iiber Lederverklebung. Vf. beschreibt ein neues Verf. zum 
Yerkleben yon Leder unter Verwendung von Celluloseester bzw. Celluloseather in 
troekenem Zustand ais Pulver oder ais Folien ais Klebmittel. Die Folien werden 
zwischen die zu verklebenden Stellen gebraeht u. dann die Folie durch Druck unter 
Erwarmen zum Erweichen gebraclit. Die Klebstelle ist gegen W., Alkalien u. Sauren 
bestandig. Vf. verweist weiter auf ein neues Klebmittel, das aus einer Lsg. von Cellu- 
loseestern in niedrigsd., leicht verdampfbaren Lósungsmm. besteht, dem eine benzol. 
Lsg. von Kautschuk zugesetzt wird. (Ledertechn. Rdsch. 22. 9. 28/2. 1930.) S t a t h e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fiillen von Leder durch Be
handeln mit Wollfettsulfonsauren (dargestellt nach E. P. 307 776; C. 1929. I. 3475), 
welche in das Leder eingedruckt oder eingerieben werden. (E. P. 307775 vom 13/12.
1927, ausg. 11/4. 1929.) < A l t p e t e r .

X X II. Leim ; G elatine; K leb m itte l usw .
George M. Shisler, Wasserbest/indige Leime. Es werden prakt. Angaben u. Winkę 

zu  dereń Herst., besonders z u r  Bereitung von Caseinleimen gegeben. (Catalyst 15. 
Nr. 2. 10. Febr. 1930. Lansadle, Pa., Perkins G lue Comp.) G r o s z f e l d .

F. J. Shepherd und Ilford Ltd., London, Konzentrieren von Gelatine, Leim u. dgl. 
Man kiihlt die Gallerten, sei es in Form von Tafeln, sei es in Form von Stuckchen, 
die in Netzen untergebracht sind, unter den Gefrierpunkt ab, wobei sich das iiber- 
schiissige W. ais Eis abscheidet, das mittels w. W. oder mittels A. entfernt wird. Das 
'■"orf. ist besonders fiir die Herst. von Gelatine fiir photograph. Emulsionen geeignet. 
(E. P. 313 631 Tom 12/12. 1927, ausg. 11/7. 1929.) Sa r r e .
P r in te d .  i n  G e r m a n y SchluB der Redaktion: den 2. Mai 1930.


