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Geschichte der Cliemie.
— , Ernest Rutherford. Biographisclies u. Wiirdigiing. (Journ. chem. Education

7- 493—94. Marz 1930.) R. Sc h m ie d .

G. Reddelien, Hans Stobbe zum 70. Geburt-stag. (Mit Bild.) Wiirdigung der wissen-
schaftlichen Verdienste des am 9. Juni 18G0 in WestpreuBen geborenen Forschers. 
(Ztschr. angew. Chem. 43. 599—600. 28/6. 1930.) Leszynsici.

L. J. Weber, Zum 70. Oeburtstag von Prof. Dr. I. Traube. Wiirdigung der auf 
dem Gebiete der physikal. Chemie liegenden wissenschaftlichen Leistungen des 
Forschers. (Ztscbr. angew. Chem. 43. 272—74. 29/3. 1930.) BÓRNSTEIN.

— , Friedrich Schmidt-Olt. (Mit einem Bild.) Kurze Wiirdigung der Verdienste 
des Begriinders der „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschalt“ u. jetzigen Priisi- 
denten der „Deutschen Gemeinschaft zur Erhaltung u. Forderung der Forschung“ 
anlafllich seines 70. Geburtstages am 4/6. 1930. (Umschau 34. 429. Mai 1930.) Lesz.

— , Dr. Ir. II. Elion. Nachruf fur den 1853 geborenen, 1930 Yerstorbenen Bio- 
ehemiker, dessen garungstechn. Arbeiten groBen EinfluB auf die Entw. der Garungs- 
industrie ausiibten. Zusammenstellung seiner samtlichen Veróffentlichungen. (Chem. 
Weekbl. 27. 282— 84. 10/5. 1930.) K . W o l f .

Allan Ferguson, Prof. K. J . P. Orion. Nachruf auf den am 16/5. 1930 yer
storbenen Cliemieprofessor am Univ. Coli. of North Wales. (Naturę 125. 898—99. 
14/6. 1930.) B e h r le .

H. F. Morley, Nachruf, Samuel Rideal. Nachruf fur den 1863 in Bfixton ge
borenen Faehgenossen. (Analyst 55. 2—5. Jan. 1930.) G r o s z fe ld .

H. Sclieibler, Richard Wolffenstein. Nachruf auf den 1864 in Berlin geborenen, 
1929 gestorbenen Gelebrten. (Ztschr. angew. Chem. 42. 1149—51. 21/12. 1929. 
Berlin-Lichterfeldo.) GROSZFELD.

K. P. Misehtschenko, Zur Erinnerung an M. S. Wrewski (12/2. 1871—29/5.1929). 
Wiirdigung der wissenschaftlichen Tatigkeit des yerstorbenen russ. Physikochcmikers. 
(Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. Nr. 6 .1—V I. 1929.) A n d ru s .

Fritz Paneth, U ber die Schrift Alberts des GrrofSen-. „De Alchimia“ . Angaben iiber 
die Beziehung der C. 1930 .1. 790 beschriebenen Handschrift zu dem Buch „De Minerali- 
bus“ von A l b e r t u S M a g n u s . Stiitzen fur die Auffassung, daB ALBERTUS das Buch 
„De Mineralibus" selber iiberarbeitet hat, u. daB die zahlreichen bekannten Hand- 
schriften u. Drucke die spaterc Bearbeitung bringen, wahrend die beschriebcne Hand
schrift ein Teil der sonst nicht mehr auffindbaren alteren Fassung darstellt. Vf. macht 
wahrscheinlieh, daB die besehriebene Handschrift in fruheren Zeiten ofters unter dem 
Titel „De Alchimia" ais selbstilndige Schrift A l b e r t s  yorkam. (Arch. Gesch. Math., 
Naturwiss., Techn. 12. 408—13. Mai 1930. Kónigsberg.) L e SZYNSKI.

C. A. Browne, Europaische Laboratoriumserfahrungen eines fruhen amerikanischen 
Agrikulturchemikers, Dr. Evan Pugh 1828—64. PUGH, der sich Yerdienste um dio 
Erforschung der Bindung des Luftstickstoffes durch Pflanzen erworben hat, studierte 
1853—59 in Europa. Ausgewahlto Briefe erzahlen yon den chem. Laboratorien in 
Leipzig (E rd m a n n ) , Miinchen (L ie b ig ) , Gottingen (W o h le r ) ,  Berlin (M itsch e r-  

LICH, R ose ). (Journ. chem. Education 7. 499. Marz 1930. Washington, Dep. of Agri- 
culture.) R .S ch .m ie d .

Gyula v. Magyary-Kossa, Ungarische Alchimisten. Die erste Angabe stammt 
iiber die Alchimisten in Ungarn aus dem Jahre 1273. Der erste ungar. Alchimist, der 
auch namentlich bekannt ist, war J a n o s  E r d e l y i  ( J o a n n e s  d e  TransSYLVANrA, 

15. Jahrhundert). Im 16. Jahrhundert waren M ik lo s  M e n y h e r i ' S z e b e n i (Nico- 
l a u s  M e lc h io r  C ib in ie n s is ) , D a n ie l  E r d e ly i  u. M a g is te r  M ih a ly  die be- 
ruhmtesten Alchimisten. J a n o s  B a n f ih u n y a d i  ( J o h a n n e s  H u n ia d e s ,  H a n s  
H u n g a r ,  1576—1646) war in London ais Operator (Assistent) am Graham College
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tatig. Im  18. Jahrhundert beschaftigten sich besonders die Arzte (z. B. D a v id  Gomo RY) 

mit der Alohitnie, aber aucli andore (dor beruhmte Polyliistor M a t y a s  B e l , B e n 

j a m in  Se m s e y , der Dieliter S a n d o r  B a r o c r y , I g n a t z  M a r t in o v it s , die Mit- 
glieder der „ F r a t e r n i t a s  R o s e a e  C r u c i s“ [z. B. Graf L a jo s  T o r o k ] usw.). 
(A Tcrmćsret 1926. Nr. 23/24. 16 Seiten Sep.) Sa il e r .

Gyula v. Magyary-Kossa, Ungarische Apotheker aus alłen Zeiten. Vf. schildert 
auf Grund der heim. Literatur u. seiner archivar. Forschungen die Lage des ungar. 
Apothekerwesens fur die Zeit vom 13.—18. Jalirhundert. (Magyar gyógyszerśsztudo- 
m&nyi Tarsasag Ertisitoje 5. 131—42. 1929.) " S a i le r .

Gyula v. Magyary-Kossa, Die Olejkaren. Vf. schildert ausfuhrlich nach iilteren 
ungar. Autoren u. auf Grund seiner archiyar. Forschungen die 150-jahrige Tiitigkeit 
der oberungar. Olslowaken (Olejkaren, Schachteltriiger, Capsiarii, Vengerci, Huszari), 
dieser beriichtigten Wanderdrogisten u. Kurpfuscher. Zuletzt teilt Vf. eine latein. 
Urkunde mit aus dem Jahre 1775, aus welcher heryorgeht, mit welchen Drogen u. 
Spezialitaten diese Quacksalber handolten. (Magyar gyógyszerćsztudom&nyi TaTsasag 
Ertesitoje 3. 398—-406. 1927.)] S a i le r .

Max Speter, Osanns aktiver „Ozonwasserstoff“ und unser ,,Ortho-Parawasserstoff“. 
Gesehichtlicher Ruckblick auf Arbeiten iibef die beiden Wasserstoffmodifikationen 
u. Hinweis auf die Wiehtigkeit einer esperimentellen u. krit. Nachpriifung der OsANN- 
sehen u. SlAGNUSschen Verss. (Unsere Welt 22. 10. Jan. 1930. Berlin. Sep.) J u n g .

Curt W. Gotze, Von Pestessigen und sonderlichen Krankheitsessigen. Aufzahlung 
verscliiedener Briiuche der Yergangenheit, bei denen Weinessig zur Abwelir u. Heilung 
von Krankheiten Anwendung fand. (Dtsch. Essigind. 34. 209—10. 23/5. 1930.) G rosze .

Kaiser, Etwas Uber Aberglanhen, sympathetische Kureń und manches Mittelćhen 
aus der Heilkunde alterer Zeiten. Aufzahlung sonderbarer Kureń bei den alten oriental. 
Yolkern u. Griechen, besonders auch aus dem deutschen Mittelalter. (Pharmaz. Zentral- 
halle 71. 242—46. 17/4. 1930. Dahlem.) HERTER.

Edmund O. VOn Lippmann, Ein kleiner Beitrag zur Frage Hermhstadt-Acliard. 
G roT kass  u . U l r i c h  beriehten, daB H e rm bsT ad i' in einem 1808 erschienenen 
Werke A c h a r d  zwar erwahnt, ihn aber sehr miBgunstig beurteilt. Er schildert darin 
lediglich seine in sehr kleinem MaSstabe ausgefiihrten Verss. der Zuokergewinnung 
aus Riiben. (Dtsch. Zuekerind. 55- 167. 15/2. 1930.) F r ie s e .

W. Ostwald, Ritter der Vergangenheit und Schmiedc der Zukunft, Vortr., geh. auf d. Haupt-
yersaraml. d. Dtsch. Yerbandes Techn.-Wiss. Vereine am 14. 2. 1930. Berlin: V. D. I.-
Verlag 1930. (16 S.) 8°. _________

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
A. Thiel, Symbole oder Worle ? Vf. wendet sich gegen die zunehmende „Sprach- 

verw’ilderung“ in der ckem. Literatur, insbesondere dagegen, daJJ Symbole — wie ehem. 
Formelzeiehen — im offenen Teste von Abhandlimgen an Stelle der Wortbegriffe 
benutzt werden. (Ztschr. angew. Chem. 43. 612—13. 28/6. 1930. Marburg.) Lesz.

— , Molekel oder Molekuł'! (Vgl. C. 1929. I. 1413.) Es wird gezeigt, daB sich die 
Bezeichnung „Molekel“ nieht einzubiirgern vermag, u. es wird vorgeschlagen, sich auf 
die Bezeichnung „Molekiil“ zu einigen. (Naturwiss. 18. 601—02. 27/6. 1930.) L e s z .

R. D. Billinger und Arthur Rose, Nitrosylschwefelsaure-. Ein Versucli zur Ver- 
anscliaulicliung der Bleikammerreaktion. Es wird ein aus Reagensgliisern u. Stehkolben 
zusammengesetzter App. beschrieben zur Veranschaulichung der Bleikammerrk. im 
Unterrieht. (Journ. chem. Education 7. 1138. Mai 1930. Bethlehem, Penna, Lehigh 
Univ.) W r e s c h n e r .

Ernest Makenzie Marshall, Die Darstellung von Jod- und Bromsalzen nach der 
leichłesten Methode. Anleitung zur Wiedergewinnung der Riickstande im Unterriehts- 
laboratorium. (Journ. chem. Education 7. 1131—34. Mai 1930. Bethel, Connecticut, 
Redding Ridge.) W r e s c h n e r .

R. Mecke, Beiirdge zur Deułung einfacher chemischer Beaktiotien. Vf. versucht 
aus den bekannten Dissoziationsenergien einiger Moll. (C02, N2, 02, H2) auf die Stabilitat 
mehratomiger Moll. u. auf den Verlanf einfacher Gasrkk. zu schlieBen. — Zunaehst 
besprieht Vf. kurz die Best. der Dissoziationsenergien aus den Bandenspektren unter 
Diskussion der Wertc. Weiter sind die Abspaltungsarbeiten angegeben, die groBten- 
teils spektroskop, oder mit Hilfe bekannter Warmetonungen aus spektroskop. Werten
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berechnet sind. Fur einfache Zers.-Rkk. mehratomiger Moll. laBt sich folgender Satz 
angeben: Es s p a l t o t  s t e t s  d a s j e n i g e  A t o m  z u c r s t  a b ,  das  d i e  
k l e i n s t e  A b t r e n n u n g s e n e r g i e  a u f w e i s t ,  d. h., boi dicsen Rkk. tritt 
ais Primarrk. stets diejenige ein, die die kleinste Warmetónung besitzt. Ais Beispiele 
werden die Zers.-Rkk. von N20, H20, C02, N02 u. H2C0H diskutiert; dabei ergeben 
sich Aussagen iiber don Aufbau dor Moll. C02, N20 und N02.

Bei dem Abbau eines Mol. interessiert die Frage, ob beim Vorhandensein mehrerer 
gleicher oder gleiohartig gebundener Atome im Mol. das zweite Atom mit dem gleiohen 
Energieaufwand abspaltet wie das erste. Bei der C02-Zers. beansprucht die Abspaltung 
des zweiten O-Atoms 230 kcal (gegen 131 kcal des ersten). Die Struktur 0~G—O 
(1 Strieh gleich ein Elektronenpaar) ist, wegen des Fehlens eines Dipolmoments 
unmóglich. Yf. schlagt folgende Deutung yor: Beide O-Atome sind gleichartig
mit je G Elektronen gebunden u. beanspruchen zu ihrer Abspaltung die gleiche 
Energie von je 230 kcal. Wenn beide O-Atome gleichzeitig gel. werden kónnten, wiirde 
ein angeregtes (vierwertiges) 5S-C-Atom mit einer Anregungsenergie von rund 100 kcal 
entstehen. Wird aber zunachst nur ein O-Atom abgelóst, so bildet sich das 6S-C-Atom 
bereits im CO zum n. 3P-Atom zuriick u. die dabei freiwerdende Anregungsenergie 
des C-Atoms rermindert die Abspaltungsenergie des O um 100 kcal. Die darauffolgende 
Spaltung des CO fuhrt dann zu n. C u. n. O. Andererseits ist aber gerade bei C02 die 
Móglichkeit in Betracht zu ziehen, daB die Existenz eines dritten Atoms im Mol.-Verband 
den Krafteverlauf zwischen den beiden anderen erheblich stórt, ohne selbst an der 
Bindung beteiligt zu sein, etwa durch VAN d e r  WAALSsche Krafte o. a. Diese kónnen 
bindungsfórdernd oder bindungslockernd sein. Letzteres diirfte bei C02 der Fali sein, 
worauf nach Yf. die gestreckte Gestalt des Mol. beruht. Die bindungslockernden oder 
-verfestigenden Einfltisse eines dritten Atoms lassen sich nun abschiitzen, wenn dio 
Kernschwingungen der dreiatomigen Moll. aus der des zweiatomigen berechnet werden 
unter der Annahme, daB sich fur kleine Schwingungsamplitudcn die Bindungskraft 
nicht geandert hat. Bei C02 laBt sich fiir die Schwingung des CO 1875 berechnen, 
wahrend 2150 gefunden ist; das bedeutet Bindungslockerung. Bei H20 berechnet sich 
fOH zu 3700 gegen 3570 gefunden; hier ist also die Bindung verfestigt. Bei den ein- 
fachen H-Verbb. (KW-stoffe, NH,) diirften die Storkrafto klein sein u. bindungs- 
verfestigend wirken. Es hat sich gezeigt, daJ3 der jeweilige ICernabstand des H-Atoms 
vom Zentralatom beim Obergang von der instabilen zweiatomigen Verl). (CH, Nil, 
OH) zur stabilen mehratomigen Verb. (CH4, NH3, OH2) kleiner wird, da fi also eine 
Verfestigung eintritt. Die Verfestigung ist aber nur gering u. betragt etwa 5—10°/o.

Bei der Berechnung der Bindungsfestigkeiten in KW-stoffen hat man bisher die 
Annahme gemacht, dali die Bindungsenergien unabhangig voneinander sind. Werden 
bei CHa alle vier H gleichzeitig abgespalten, so entsteht wahrscheinlich ein angeregtes 
5S-C-Atom. Die Abspaltungsarbeit ware also um ein Viertel der Anregungsenergie 
zu vermindern. Dies ergibt 11.5 kcal, ohne die Korrektur der bisher angenommene 
Wert von 90 kcal. Der erste Wert stimmt besser mit dem aus der Ivonvergenzstcllc 
der C—H-Bindung berechneten Wert (100—117 kcal) iiberein. Der Abbau von CH4 
u. anderer gesatt. KW-stoffe ist also so zu denken, daB die Abspaltung des ersten H 
die groBte Energie erfordert (>100 kcal), die des zweiten diirfte gering sein, da hier 
die Riickbldg. des vierwertigen C in zweiwertigen zu beachten ist u. dann dem CH2 
iihnlich wie dem CO eine gewisse Stabilitat zukommt. Uber die Trennungsarbeit des 
dritten II lafit sich nichts aussagen, die des vierten schatzt Vf. auf 20°/0 kleiner ais 
die des ersten.

Weiter behandelt Vf. die Frage: unter welchen Umstanden kann eine ehem. Rk. 
stattfinden, d. h. — falls die Ausgangsstoffe stabile, reaktionslose iS-Moll. sind — 
durch welche Primarrk. wird die IJmsetzung eingeleitet ? Bei der Rk.:

X A + Y = Y A + X + Q  
wird die Umsetzung stets dann moglich sein, wenn sie mit positiver Warmetónung Q 
verlauft, d. h. wenn die Bindungsenergie von Y an A groBer ist ais die Trennungsarbeit 
von X  A. Bei einfachen Gasrkk. wird in einem Gemisch stabiler Moll. dann eine Rk. 
einsetzen, wenn Spaltstiicke aufgefunden werden, die der obigen Gleichung geniigen.

Ferner besprieht Vf. eingehend die photochem. Zers. von N02. Im Absorptions- 
spektrum des NO, werden die Banden, die sich noch weiter in das Ultravioletto hinein- 
erstrecken, zwischen 3800 A u. 3700 A diffus; das Mol. ist also pradissoziiert. Bei 
der Zers. des N02 entstehen, wie sich wahrscheinlich machen laBt, n. NO u. n. O. Das
O wird bald mit einem neuen N02 mit positiver Warmetónung reagieren u. NO u. 02
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bilden. Es entstohcn also auf jedes Liehtąuant zwei Moll. NO. — Auf Gnmd dieser 
Rk. l&Bt mit einer Genauigkeit von einigen kcal die Dissoziationsarbeit von 02 aus 
der Wellenlange des Pradissoziationszustandes (=  Konvergenzstelle des Normal- 
zustandes) von N02 unter Benutzung des therm. Wertes berechnen:

Photochem. N02 -f- 77 kcal =  NO + O 
Therm. N02 + 13 kcal =  NO -j- 02
02-Dissoziation 1j2 02 + 64 kcal =  O .

Aus der GroBe der Abspaltungsenergie von O aus N02 hatte Vf. fur N02
die Struktur O—N—O— angenommen. Nun wird ais weitere Stutze fur diese Auf-
fassung die leielite Riickbldg. von N02 aus NO + 02 besprochen. Da die Energien 
nicht zur Dissoziation des 02 oder zur Umwandlung von 3-in 5-wertigen Stickstoff

ausreichen, wie es fur die Strukturformel— oder bei direkter Bldg. aus N02

u. 02 notwendig ware, so diirfte es sich hier um eine einfache Additionsrk.
handeln. Da 02 wie NÓ freie Valenzen besitzen, diirfte die Bldg. auf dem Umweg
iiber N204 u. nachfolgende Zers. des N204 vor sieh gehen:

NO + 02 + N O=(0=N — O—O—N =0) =  2 (0=N —O—).
An weiteren Argumentem fur die Struktur O— N—O— nennt Vf.: Bldg. u. Zers. von 
N203 bei tieferTemp. in NO u. N02, die leichte Zersetzbarkeit fiinfwertiger Stiekstoff- 
verbb. usw.

Im AnschluB an die vorgebraehten tiberlegungen bespricht Yf. die groBe Emp- 
findliehkeit bestimmter Bandensysteme, die bei fast jeder Anregung erseheinen, auch 
wenn nur Spuren der Moll. vorhanden sind. Es sind dies besonders N2, CO u. CN, die 
wohl nur deswegen so leichfc erseheinen, weil diese Moll. dio gróBten Trennungsarbeiten 
(rund 210 kcal) besitzen. Da bei den iiblichen Erzeugungsbedingungen von Emissions- 
spoktren die eingeftihrten Verbb. weitgehend abgebaut werden, so bleiben schlicBlich 
die Moll. iibrig, dereń Trennungsarbeit sehr groC ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 7. 
108—29. Marz 1930. Bonn, Univ., Physikal. Inst.) L o k e n z .

A. Berthoud, Noch einige Bemerkungen zur łhermodynamischen Theorie der 
Kalalyse. (Anlu-ort an R. Dubrisay.) Yf. weist die Bemerkungen von D u b b is a y  

(C. 1930 .1.1742) zur Rritik des Vfs. (C. 1929. II. 692) an der Auffassung von D u b b is a y  

(C. 1929. I. 600) zuriick. (Journ. Chim. physiąue 27. 112—13. 25/2. 1930. Neuchatel, 
Univ.-Inst. f. Chem.) LORENZ.

A. J. Butterworth und J. R. Partington, Die katalytisdie Reduktion von Stick- 
oxyd. Ein Gemisch von 4 NO + H2 reagiert beim Oberleiten iiber platiniertes Platin 
nieht. Findet die Einw. jedoch an einem Kontakt statt, der sieh in yerd. HC1 befindet, 
so bilden sich Hydroxylamin u. Ammoniak in wechselnden Mengen u. Yerbaltnissen. 
Vff. schlieCen daher, daB die beiden Substanzen dureh imabhangige Rkk. gebOdet 
werden, fur die Rk.-Schemata aufgestellt werden. (Trans. Faraday Soc. 26. 144—47. 
Marz 1930. London, Univ.) . Klemm.

Hirosi Tutiya, Katalytisdie Zersetzung des Kolilenoxyd$. I. Eisen ais Katalysator. 
Wenn sich CO zwischen 400 u. 500° unter der katalyt. Wrkg. des Fe-Drahtes zers., 
so entsteht auBer Kohlenstoff Ferroearbid. Zur Erkennung der Rolle, die Fe, Fe3C 
u. C bei der katalyt. Rk. spielen, diente I. die Messung der plótzlichen CO-Zers. bei 
konstantem VoI., wobei ais Katalysator dienten a) C, entstanden aus katalyt. zers. 
CO; b) Fe-Draht, reduziertes Fe; e) Fe3C, gemischt mit C; II. dio Unters. der Prodd. 
der katalyt. Zers. mitRontgenstrahlen. i. DiebeidenRkk.: 1. 3 Fe + 2 CO =Fe3C + C02 
(nach der Fe3C entsteht) u. 2. 2 CO =  C + C02 (nach der C entsteht) ergeben dieselbe 
Yol.-Anderung; die Schnelligkeit beider Rkk. wird in der Summę gemessen in einem 
App., der die stat. u. dynam. Rk.-Gesehwindigkeit zu messen gestattet. Die Rk.-Temp. 
war eimual 450°, sonst stets 465°. Der aus dem CO dureh Fe-Draht isoliertc C enthalt 
stets viel Fe, das ganz wegzuschaffen fast unmóglich zu sein scheint. Ein bei der Ex- 
traktion zuriickbleibender Fe-Geh. von l°/0 scheint die Katalyse zu bewirken, wahrend 
C selbst kein Katalysator ist. — Reiner Fe-Draht katalysiert zu Anfang die Rk. nicht, 
dennoch nimmt die Zers.-Geschwindigkeit mit der Dauer des Kontaktes sehnell zu. —
II. Rontgenstrahlunters.: Wenn sich CO an gekorntem reduziertem Fe bei 450“ zers., 
so entsteht iiber dem Fe eine schwarze Substanz, dio Eisencarbid gemischt mit C 
darstellt, der dureh Zers. an Carbid aus CO isoliert ist. Das Eisencarbid schwarzt sich 
mit fortschreitender Rk. von auBen allmahlich nach dem Innern zu, dann Tersehwindet 
der Eisenkern in der schwarzen Substanz, bis er schlieBlich weder sichtbar noch fiililbar 
geworden ist. Die Rontgenstrahlunters. nach der Pulvermethode zeigt den Ubergang
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des Eisens uber Carbid in Kohlenstoff. Vf. arbeiteto ebenso mit Fe-Draht u. fand, 
daB die schwarze Substanz, die anfangs auf dem Draht bei 450° entstand, das Spektro- 
gramm des Carbids u. Kohlenstoffs zugleich u. am Ende nur des Kohlenstoffs gibfc. 
Fe-Draht hat eine sehr kleino Oberflache u. gibt daher sehr langsam Carbid, das in 
dor kurzeń Rk.-Dauer entstandene Carbid zers. sieli in den schlieBlich isolierten C. 
Eisen wirkt also selbst nicht ais Katalysator, sondern so, daB es die autokatalyt. Zers. 
von CO unterhalt. Wenn sich CO an Fe zers., so entsteht zugleich FejC, u. sofort nach 
dem Augenbliek, da Fe anfing, sieh mit CO zu beriikren, schreiten die beiden Rkk.
3 Fe + 2 CO =  Fe3C + C02 u. 2 CO =  C + C02 nebeneinander her. Fe^ hat bemerk- 
bare katalyt. Wrkg. u. spielt die Hauptrolle boi der katalyt. Zers. des CO. C, isoliert 
von der katalyt. Zers., hat nicht nur keine katalyt. Wrkg., sondern verhindert auch 
die Katalyse des Fe3C. Fe3C wird durch den gebildeten C sehr kompakt eingesohlossen, 
bis es ganz aufhórt, ais Katalysator zu wirken; deswegen ist das Fe:lC im C sehr schwer 
wegzubringcn. HofmaŃNs (C. 1928. II. 1071) ,,X-Carbid“ ist Ferrooxyd. (Scient. 
Papers Inst. physieal. chem. Res. 10. 69—82. 17/2. 1929. [In Esperanto.] G. Haas.

L. A. Tschugajew, Eine neue lcatalytische Reaktion an Bhodiumschiuarz. In 
Anwesenhcit von Atzalkali wird Formaldehyd an Rhodiumschwarz nach:

CHjO + NaOH =  HCOONa + H2 
zers. Diese Rk. geht sehr leicht, bei 100° stiirm. vor sich u. ist gut reproduzierbar. 
Andere Metalle der Pt-Gruppe wirken gar nicht bzw. viel schwacher ais Rh. (Ann. 
Inst. Platine [russ.] 1929. Lief. 7. 210.) A n d r u s s o w .

Freflerick Hurn Constable, A oondensed outline of modern physieal chemistry. London:
Bonn 1930. (158 S.) 8°. 10 s. 6 d. net.

Theodor Wulf, Modern physics; a generał survey of its principlcs. New York: Dutton 1930.
(480 S.) 8°. S 10.—.

A t. A tom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.

J. J. Thomson, Uber die Bezieliung der Eleklronenwellen zu den Lichtąuanten und 
zwm Planckschen Gesetz. Vf. entwickelt die Vorstelhing, daB ein Elektron aus einem 
„Kern“ u. einem Wellenpaket besteht. Das vom Kern getrennte Wellenpaket wird 
ais ident. mit dem Lichtquant angenommen. (Philos. Magazine [7] 9. 1185—94. 
Juni 1930.) E is e n s c h it z .

W. Tombrock, Das chemische Atom in der Vorstellung,von der diskoiitinuierlichen 
Materie. H, He, Li, C. Van’t Hoffs Kohlenstoffteiraeder. Unter der Annahme, daB 
das Proton ais einWirbel in einem Ather einfacherer Atome erscheint, u. daB zwischen 
diesen Wirbeln eine Kopplung bestehen kann, versucht Vf. den Aufbau u. die Eigg. 
der Kerne der einfachsten Elemente zu erklaren. (Chem. News 140. 369—71. 13/6. 
1930.) L o re n z .

G. I. Lavin und J. R. Bates, Das Oas aus einer Ammoniak-Entladungsrdhre. 
Wird NH3 in einer Entladungsrohre denselben Bedingungen unterworfen, die zur Darst. 
von atomarem H angewendet werden, dann wird ein akt. Gas erhalten. Dieses akt. 
Gas reduziert CuO u. Zn0-Cr203. Kleine feste Teilchen werden zur WeiBglut erhitzt, 
wie es auch bei atomarem H beobachtet wird. Das feste NH3, das in einer von der 
Entladungsrohi’e 1,5 m entfernten fl. Luftfalle kondensiert -wird, leuchtet beim Uber- 
leiten des akt. Gases intensiv blau-griin. Das Gas enthalt keinen atomaren H oder 
N, wie durch besondere Verss. sichergestellt wird. Yff. glauben, daB das akt. Gas eine 
N—H-Verb. enthalt, wahrscheinlieh NH oder NH2. (Naturę 125. 709. 10/5. 1930. 
Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) L o re n z .

Ernst Briiehe, Wirkungsguersclinitt und Molekelbau. V. Mitt. Wirkungsguerschnilt 
und Molekelbau der Isomere von CXHW. (IV. vgl. C. 1930. I. 2999.) Reiht man Isobutan 
naeh soinen physikal. Eigg. in die Reihe der gesatt. KW-stoffe ein, so erhalt es seinen 
Platz zwischen Propan u. Butan, sehr nahe dem Butan. Die Wirkungsąuerachnitts- 

messungen (vgl. C. 1927. II. 2734) entspreehen diesem Befund. Von 7—1,5 ]/Volt Ge- 
schwindigkeit sind eventuell vorhandeno Kurvenuntersehiede sieherlich unter 3%. 

Unterhalb 1,5 l/Volt werden mehr u. mehr Unterschiede deutlich, die bei 0,5 ]/Volt 
bereits 23% betragen u. im Sinne der oben angefiihrten Gruppierung liegen. — 
Der Vf. weist besonders darauf hin, daB den verschiedenartigen Strukturformeln 
von Butan u. Isobutan ein wesentlicher Unterschied in der Feldwrkg. der Molekeln 
nicht entspricht. (Ann. d. Phys. [51 5. 281—95. 27/5. 1930. Berlin, Forsehungsinst. 
d. AEG.) B r u c h e .
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H. Beutler und E. Rabinowitscli, tjbcr die Bezieliungen zińsclien Rotation, 
W armelfmung und W irkungsquerschnilt der Reaktion bei chemischen Elememtarprozessen. 
Theoret. Durchfiihrung zu C. 1930. I. 2048. Die Rk. A + B =  A B, dereń Be- 
dingungen erwahnt werden, dient ais Modeli fiir die Entw. der Bereehmmgen. Beim 
eszentr. StoB A gegen B ist ein Drehimpuls vorhanden, der im gebildeten Mol. bei- 
behalten werden muB. Nach der Ungenauigkeitsrelation (IIEISENBERG) laBt sich 
der Drehimpuls A gegen B schon in Quantenzlahlen ausdriicken. Durch Mittelung 
iiber die MAXWELL-Verteilung u. iiber die verscliiedenen Exzentmitaten werden 
allgemeine Formeln fiir den Betrag des Drehimpulses bei thermisejhen Hóhen aufge- 
stellt. Dio Erhaltung des Drehimpulses im gebildeten Mol. erfordert mm die Lie- 
ferung von Energie fiir die Rotation die bei vergróBertem Reaktionswirkungsąuer- 
schnitt nur aus der Warmetónung erfolgen kann; fiir gaskinet. Querschnitt 
geniigt die therm. Energie. Die Grenze fiir den Rk.-Quersch.nitt wird durch 
die Forderung gegeben, daB die Wechselwirkungsenergie die therm. Energie iiber- 
schreiten muB. Die Wechselwirkungsenergie ist am groBten, wrenn ein angeregtes 
Atom die Bedingung fiir „Resonanz“ beim StoB vorfindet. Der inverse ProzeB zur 
Rk. iiber vergroBerten Querschnitt ist die Trennung eines Mol. infolge hoher Rotation.
— Fiir dio doppelte Umsetzung A + B C =  A B -y C werden die Beziehungen sehr 
kompliziert. Ein erhóhter Reaktionswirkungsquerschnitt (bis zur Grenze des Wechsel- 
wirkungsfeldes von A mit B C) ist móglich: a) fiir alle esothermen Rkk.; b) fiir Rkk. 
mit kleiner Warmetónung (GróGenordnung der therm. Energie); c) fur solche endo- 
thermen Prozesse, dereń Energie aus Rotationen, Schwingungen oder Elektronen- 
sprung des B C-Mol. geliefert wird. Eine Beobachtung extrem starker Rotation, 
die das therm. Glcichgewicht w'eit ubertrifft, an Moll. laBt darauf schlieBen, daB 
aus einer chem. Rk. nascente Moll. vorliegen; denn weder durch ElektronenstoB, 
noch durch opt. Anregung, noch durch StoBe zweiter Art wird die Rotation von Moll. 
stark veriindert. Eerner muB die Bldg. solcher Moll. mit positiyer Warmetónung 
verlaufen; auf einen vergróBerten Wirkimgsquerschnitt kann nur dann geschlossen 
werden, wenn die Massenbcziehung besteht: »t..i g: mjj, Nach diesen
Prinzipien ist es gelungen, die Rkk.:

(23 P0) Hg + H, =  HgH + H + 0,62 Volt (HgH rotiert stark)
(23 IJ0) Hg + H?0 =  HgH + OH — 0,1 Volt (HgH rotiert schwach) 

aufzustellen, die in einer folgenden Arbeit behandelt u. bewiesen werden. Ferner 
w'ird gezeigt, daB in einer Entladung von CO + N2 oder zwischen akt. N2 u. CO die 
Rk. verlauft: (2D) N + CO =  CN + O + 0,2 Volt. Das CN entsteht dann stark 
rotierend, dagegen liefert die Dissoziation des (CN)2 mittels einer Entladung schwach 
rotierendes CN. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 231—54. Juni 1930.) B e u t l e r .

H. Heesch, Zur systematischen Słruklurłheorie. II I . U ber die rierdimen-sicmalen 
Gruppen des dreidimensionalen Baumes. (II. vgl. C. 1930. I. 2514.) Erweiterung 
der ScHOENFLlESschen Raunigruppensystcmatik, die es ermoglicht, Fragen der 
chem. Komplexstruktui' der Krystalle von einem neuen Gesichtspunkt aus zu be- 

trachten. Durch die Einfiihrung der vierten Koordinate in die Symmetrieoperationen 
lassen sich noch weitere Symmetrievcrhaltnisse eines Krystalls, ais die nur geometr., 
durch Angabe eines einzigen Symbols iiberblicken. Bei den Krystallen von der Form 
AnBn zeigt sich eine Spaltung in zwei Gesamtheiten: in Krystalle mit u. ohne Yer- 
teilungssymmetrie. Die Unterscheidbarkeit von A u . B im yerteilungssymm. Krystall 
wiirde ein neuartiges ąuantenmechan. Resonanzphanomen im HEiSENBERGschen

Sinno bedeuten.--Mit einer Ableitung von 230 Raumsystemen ohne Symmetrie-
elemente zweiter Art schlieBt die Arbeit ab. (Ztschr. Kristallogr. Kilstallgeometr., 
Kjistallphysik, Kristallchem. 73. 325—56. Marz 1930. Zurich.)' K l e v e r .

M. v. Lane, Zur Elektrostałik der Raumyitter. Das bei Elektronenbeugungs- 
verss. auftretende innere Potential der Krystalle wird ais Mittelwert molekulartheoret. 
u. aus einer Kontinuumstheorie berechnet. Vor allen Dingen wird dabei der EinfluB 
der Krystallbegrenzung zu erfassen gesucht. Von Stórungen der Gittergeometrie am 
Rand wird bei der Berechnung abgesehen; das Raumgitter wird aufgebaut gedacht 
aus ganzen Krystallblóeken, dereń jeder schon die Symmetrie der Krystallklasse zeigt. 
Das mittlere Potential wird ais eine langsam veranderliche Funktion des Ortes erlcannt, 
die an jeder Grenzflaehe einen durch die Natur des Bausteins u. die Indizes der Flachę 
vorgeschriebenen Sprung erleidet. An den Krystallkanten treten noch Linienladungen 
hinzu. Ein Vergleich der Theorie mit der Erfahrung ist noch nicht móglich. (Sitzungs- 
ber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1930. 26—41. 16/1. 1930.) RUPP.
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H. Seemann und O. Kantorowicz, Vollstandige Spcktraldiagramme von Ein- 
krystallen. Benutzt man zur Erzeugung „vollstandiger Diagramme" weit geoffnete 
Strahlenkegel, so erhalt man Systems von vollstandigen Kegelsołmitton. Die von 
dicht besetzten Strukturebenen stammenden Kurvcn sind durch ikro gróBere Schwarzung 
lcicht erkennbar. Strukturflaclio parallel zur Krystalloberfiachon geben Kroise, wonig 
geneigte Ellipsen. Hyperbeln entstehen, wenn die Ncigung einen bestimmten Grenz- 
winkcl iiberschreitet. Die vonW. L inn ik  (C. 1930. I. 3641) beschriebenen Diagramme 
liefern nur teilweise ident. Kurven, sie unterseheiden sieli prinzipiell durch ihre Herst. 
im durchfallenden Licht. (Naturwiss. 18. 526—27. Mai 1930. Freiburg i. Br., Seemann- 
Lab.) Tromel.

J. H. Chesters, Die BezieJiungen des Schmelzpunktes zur KrystaUstruktur und 
zur Kompressibilit&t. Wenn man die Schwingungsenergie der Atomo im Gitter kennt, 
laBt sieh ihre bei Erwarmung eintretende Ablósung, also,der Schmelzpunkt berechncn:

v(lh + =  * konstant, wo u. /t2 die Atomgewichte, q die D. bedeutet.
Bewiesen worden ist der Satz nur fur zweiatomige Haloide u. Oxyde. Die Kompressi- 
bilitat X  laBt sieh mit dem F. (T) folgendermaBen kombinieren: X ‘/*-T — 1,48. Fiir 
Kórper vom NaCI-Typus ist die Ubereinstimmung gut. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 
169—76. Mai 1930. Sheffield, Univ.) Salmang.

G. Natta und A. G. Nasini, Die KrystaUstruktur von Krypton. Vff. arbeiten 
mit einer gasdichten Kamera, die mit fl. Stickstoff gekuhlt wird. Pulveraufnahmen 
an festem Krypton mit .Fe-Strahlung ergeben 14 Interferenzen, von denen 4 von 
K  /?-Strahlung stammen. Man findet ein kub. flachenzentriertes Gitter mit der 
Konstantę 5,78 A u. 4 Atomen im Elementarkórper; Róntgendichte 2,83, Atom- 
radius 2,04 A. (Naturę 125. 889. 14/6. 1930. Mailand, Kgl. Pclytcchnikum, Abt. f. 
allgem. u. teehn. Chem.) E is e n s c h it z .

W. H. Keesom und H. H. Mooy, Die KrystaUstruktur von Krypton. Pulver- 
aufnahmen an festem Krypton am Kp. von Wasserstoff mit Cu-K a u. mit ungefilterter 
i ’e-Strahlung. Man findet ein kub, flachenzentriertes Gitter mit einer Konstantę 
von 5,59 A; Róntgendichte 3,13; Abstand benachbarter Atome 3,96 A. Aus Vis- 
cositatsmessungen wird ein Atomdurchmesser von 3,29 A berccłmet. Das Verhaltnis 
dieser beiden Werte fiir den Durchmesser ist 1,22; bei Ne, Ar u. X  betragt es 1,35, 
1,29, 1,23. (Naturę 125 889. 14/6. 1930.) E is e n s c u it z .

Gilbert Greenwood, Berichtigung zu meiner Mitteilung uber die Faserstruktur in 
Nickeldrahten. (Vgl. C. 1930. I. 1585.) Berichtigung der ver\vechselten Figuren- 
bezeichnungen, sowie Vergleich der erhaltenen Resultate iiber die Gitterstórungen 
in Ni-Drahten mit denen von B u e g e r s  (C. 1930. I . 889) gewonnenen. (Ztschr. 
Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 442. Marz 1930.) K le v .

Pierre Curie und s. Cotelle, Uber die mittlere Lebensdauer ton loniurn. Vff. 
untersuchten dio Bldg. von Ra in einer Probo von Io-Th-Oxyd u. berechneten daraus 
fiir die mittlero Lebensdauer von Io den Wert 01 =  119 000 Jahre; dieser Wert liegt 
zwischen den Werten von S o d d y  (110 000 Jahre) u. St. M e y e r  (130 000 Jahre). 
Der Fehler bei der Best. der Ra-Bldg. ist geringer ais 3%, Wagefehler sind zu vernach- 
lassigen, doch konnen kleino Ungenauigkeiten in den Werten der Atomgewichte von 
Ra, Th u. loTh erhebliche Abweichungen des 0 r Wertes bedingen. Bei einer Un- 
genauigkeit dieser Atomgewichte von ± 0,01 wiirde der Fehler fiir 0 1 3% betragen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1289—92. 2/6. 1930.) W r e s c h n e r .

G. Reboul und G. Dechene, Aktivierung der Materie, durch Strahleribiischel. 
Nach friiheren Beobachtungen der Vff. (vgl. C. 1930. I. 3001) crhielt eine Mctall- 
platte, die in der Niihe einer in Betrieb befindlichen Widerstandsróhre gelegen hatte, 
die Fahigkeit, ein Elektroskop zu entladon u. eine photograph. Plattc zu schwarzen. 
Vff. beobachteten eine ahnliche Aktivierung in der Nahe von Strahlenbuscheln 
(20 000—100 000 V), die 24—72 Stdn. meCbar blieb. Die Desaktivierungskurvc der 
ersten Stdn. entsprach einer Oberlagerung von drei Halbwertszeiten: 3 Alin. (RaA), 
27 Min. (RaB) u. 20 Min. (RaC); nach einigen Stdn. blieb eine Aktivitat der Halb- 
wertszeit 10,6 Stdn. (ThA). Es scheinen akt. Ndd. aus der Zers. von RaEm oder 
ThEm vorzuliegen. Um den Ursprung dieser Radioaktivitat aufzuklaren, wiederholten 
Vff. ihre Verss. in verschiedenen Salen des physikal. Laboratoriums in Montpellier. 
In einem Saal des zweiten Stockwerks fanden sie fiir die Aktmtat den Wert 30, in 
zwei Salen des Erdgeschosses 150 u. 70, in drei Salen des Kellergesehosses 20, 20 u. 
15. Die Sale im ErdgeschoB, in denen die hohen Aktivitatswerte beobachtet wurden,
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dienen erst seit zwei Jahren ais Laboratorium, in dem einen war friiłier die Akku- 
mulatorenbatterie untergebracht, in dem anderen das Materiallager, es ist nicht wahr
scheinlich, dafi man dort mit radioakt. Salzen hantiert hat. Seit zwei Jahren dienen 
diese Sale den Hoehspannungsverss. der Vff. Die Verss. mit den Widerstandsrohren 
(1. c.) wurden wiederholt, dabei wurden die Widerstandsrohren in geschlossene GefaBe 
gebracht. Unter diesen Bedingungen war die im Elektrometer gemessene Aktivitat 
bedeutend verringert, aber nicht verschwunden; die Einw. auf die photograph. Platte 
blieb erhalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 190- 1294—96. 2/6. 1930.) W r e s c h n e r .

F. Joliot und Irene Curie, Strahlungen, die mit der Emisswn ton a-Slrahlen des 
Poloniums verbunden sind. Friihere Unterss. der Vff. (vgl. C. 1930. I. 2053) wurden 
mit starken Po-Praparaten fortgesetzt, die auf entgasten Metallen (Ni, Cu, Zr) nieder- 
gesehlagen waren, dadurch wurden die frilher beobaehteten H-Strahlen auf ein 
Minimum beschrankt., Gemessen wurde die Absorption der Po-Strahlung in Al u. Cello- 
phan. Neben Rontgenstrahlen, die aus den Tragersubstanzen stammten, beobaehteten 
Vff. die charakterist. M- u. L-Śtrahlung des Po. Die Po-Quellen emittierten auch eine 
sehr schwache /J-Strahlung, weniger durchdringend ais die des RaE. Eine Kern- 
y-Strahlung des Po konnte nicht beobaehtet werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 

1292—94. 2/6. 1930.) W r e s c h n e r .

E. Fues und H. Hellmann, fJbcr polarisierle Elelctronenwellen. Die Frage naoh 
der Móglichkeit einer Polarisation von Materiewellen wird im Zusammenhang mit dem 
BoHRsehen Satz von der prinzipiellen TJnbeobachtbarkeit des Elektronenspins ais 
Partikeleig. diskutiert. So stande fur den Stern-GerlACH-Vers. mit Elektronen 
eine partielle Polarisation nicht im Widerspruch mit dem BoilRschen Satz. Aus der 
DiRACschen Theorie liiBt sich ein Vektor zur Kennzeichnung des Polarisationszustandes 
von Materiewellen ableiten, auf den die wellenmechan. Theorien einer Elektronen- 
polarisation basieren. Daraus kann ein allgemeines Prinzip zur Herst. polarisierter 
Elektronenwellen hergeleitet werden, das darin hesteht, gerichtet in' stationaren Zu- 
standen befindliche Elektronen loszutrennen. So \vird die Auslósung der gerichteten 
Leitungselektronen ferromagnet. Stoffe vorgeschlagen durch Photoeffekt, Elektronen- 
stoB oder Herausziehung durch hohe Felder. Eine weitere Móglichkeit ist die Streuung 
eines Elektronenstrahls an einem im Magnetfeld gerichteten Atomstrahl. SchlieBlich 
wird noch das Verh. von polarisierten Wellen im homogenen Magnetfeld u. beim Dureh- 
gang durch elektr. Potentialschwellen untersucht. (Physikal. Ztschr. 31. 465—78. 
15/5. 1930. Hannover, T. H.) Rupp.

J. Schechtmann, Ober die Intensitdtsniessung der Rontgenstrahlen nach der Ioni- 
sationsmethode. Experimentelle Unters. des Einflusses der Feldverzei'rung in der 
Ionisationskammer, des Durehmessers der Eintrittsblende u. der Lage der Kammer 
u. der MeBgerate auf dielntensitatsmessung von Rontgenstrahlung. (Ann. Physik [5] 5. 
153—95. 27/5. 1930. Moskau, Staatliches Róntgeninst.) E is e n s c h it z .

W. Deubner, Versuche iiber die Reflexion von Rontgenstrahlen an einem hiinstlich 
hergestellten Schichtenkorper. Durch elektrolyt. Oberschiehtung von Au u. Ag werden 
Schichtkorper hergestellt u. róntgenograph. untersucht. Andere Schichtkórper werden 
durch Kathodenzerstaubung hergestellt. Es gelingt nicht, Interferenzen zu erhalten, 
die von der Sehichtung herruhren; man erhalt nur die Interferenzen der Metallgitter. 
(Ann. Physik [5] 5. 261—80. 27/5. 1930. GieBen, Phys. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

Alexandre Ianitzky, Mogliche Erkldrung einiger Vorgange in Róntgenróhren. 
Vf. stellt an Ionen- u. Elektronenróhren Beobachtungen iiber das Verh. u. die Wrkg. 
der in der Anodę enthaltenen Gasreste an u. versucht sie zu deuten. (Journ. Physiąue 
Radium [7] 1. 153—62. Mai 1930. Frankfurt a. M., Univ., Inst. zur Erforschung 
der physikal. Grundlagen der Medizin.) E is e n s c h it z .

J. Hargreaves, Einfluft des Kerndralls auf die optischen Spekłren. II I . (II. vgl. 
C. 19 30 .1. 3746.) Erganzung fruherer Rechnungen durch Berucksiehtigung der Wechsel- 
wirkungsenergie des Kerndralls u. des Elektronendralls. (Proceed. Roy. Soc. London. 
Serie A. 12?. 407—16. 7/5. 1930. Cambridge, Clare Coli.) E. R a b in o w it s c h .

E. C. G. Stueckelberg und Philip M. Morse, Rekombination von wasserstoff- 
ahnliclien Atomen. Vff. berechnen auf quantenmechan. Wege die Wahrscheinlichkeit 
der Rekombination eines H+-Ions (oder eines Atomions mit ahnlieher Feldyerteilung) 
mit einem Elektron, ais Funktion der Ionenladung Z, der Elektronengeschwindigkeit- V 
u. des Zustandes (n, l) des entstehenden Atoms; das Ergebnis wird durch Angabe eines 
„wirksamen Rekombinationsquerschnitts“ q charakterisiert. Der Querschnitt q nimmt 
mit wachsendem V monoton ab; die Berechnung laBt.keine Maxima der Rekombination
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bei bestimmten Elektronengesehwindigkeiten erwarten, dereń Existenz von B a r n e s  
u. D a v is  aus ihren Experimenten gefolgert wird. (Physical Eev. [2] 35. 659. 15/3. 
1930. Princeton, Univ. Vortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges., New York, 
21.—22/2. 1930.) E. R a b in o w it s c h .

A. M. Cravath, Suche nach kriiischen Spannungen, die der Rekombination von 
■Elektronen mit Hg-Atomem, entsprechen. Auf Grund der Angaben von D a v is  u . B a r n e s  

iiber die starko Rekojnbination von He++-Ionen mit Elektronen von einer Gesehwindig- 
keit, die gerade der Ionisierungsspannung des He+ entspriełit, kann man ijn Hg-Dampf 
eine iihnliche Erseheinung bei 10,4 V (Ionisierungsspannung des Hg) erwarten. Vf. 
schickt einen Elektronenstrom radial von einem kurzeń Oxyddraht nach einer den 
Draht zylindr. umgebenden Ringelektrode; das Ganze befindet sich in der Mitte eines 
langen Hg-Lichtbogens. Es wird gesucht nach einer plótzlichen Abnahmc des Elek- 
tronenstroms, der die Ringelektrode erreichtj beim tlberschreiten der Potentialdifferenz 
10,4 Y zwischen Oxyddraht u. Auffangering. Ein soleher Effekt tritt aber nicht auf. 
(Physical Rev. [2] 35. 659—60. 15/3. 1930. Princeton, Univ. Vortrag bei der Tagung 
der Amer. Phys. Ges., New York, 21.—22/2. 1930.) E. RabinOW ITSCH.

Lucy Schiitz-Mensing, Zur Theorie der Kopplungsverbreiterung von Spektral- 
linien. Yf. zeigt, daB eine genauere Berechnung der Kopplungsverbreiterung von 
Spektrallinien bei Beriicksichtigung der gleichzeitigen Wrkg. yieler Atome zu einer 
Propfotionalitat der Linienbreite mit dem Druck fiihrt — also dem gleichen Resultat, 
wie die von der Vf. fruher (vgl. C. 1926. I. 1106) fur die Wrkg. von nur je einem Atom 
auf einmal angestellten Rechnungen. (Ztschr. Physik 61. 655—59. 24/4. 1930. 
Miinchen.) E. R ą b in o  w its c h .

W. Weizel, iiber doppelle Rotaliomtermfolgen von Singulett-E-Termen. Vf. zeigt, 
daB unter Umstanden auch ein ^T-Term eine doppelte Rotationstermfolge („A“ u. 
,,B“) besitzen kann, genau wic die II- u. z!-Ternie. Wenn z. B. ein 2pji3-Rumpf dureh 
ein 3p jr-Leuchtelektron zu einem ^T-Atom erganzt wird, so kann mit wachsender 
Rotation das l — 1 des Leuchtelektrons fruher von der Kernaehse entkoppelt werden, 
ais das l2 (=  1) des Rumpfes, wodurch zwei Reihen von energet. verschiedenen Zu- 
standen entstehen, die den beiden entgegengesetzten Richtungen von U in bezug auf 
die Kernaehse entsprechen. Diese Oberlegung erklart vielleicht eine Reihe von Linien 
in den OH-Banden (22  ->■ 2TI), die bis jetzt ungedeutet blieben. (Ztschr. Physik. 
61. 602—03. 24/4. 1930. Rostock. ),Univ. E. Rabinowitsch.

Gerhard Herzberg, Zur Deutung der diffusen Molelculspeklren (Prddissoziation). 
Vf. entwiclcelt u. prazisiert dievon F r a n c k  u. S p o n e r  (vgl. C. 1929. II. 132) stammenden 
Hypothesen iiber die Bedingungcn, denen die Potentialkurven eines Molekiils geniigen 
miissen, damit im Spektrum Priidissoziation auftritt. An Beispielen des S2, Se2, Tc2 
u. der ALkylhalogenide CH3C1, CH3Br u. CH3J  wird gezeigt, daB die Pradissoziation 
tatsachlich nur auftritt, wenn der tlbergang von einer Potentalkurve auf eine zweite 
ohne starkę Anderung des Kernabstands u. der Kerngeschwindigkeit erfolgen kann. 
Die Pradissoziation tritt daher nicht immer auf, wenn ein angeregter Zustand iiber 
dem Dissoziationszustand liegt, u. nicht notwendig an der Stelle, die der Dissoziations- 
energie entspricht; aus der Pradissoziationsgrenze kann daher nur eine obere Grenze 
fur die Dissoziationsenergie entnommen werden. Bei S2, Se2 u. Te2 gibt Vf. eine Deu
tung fiir die den Bandenziigen „eingelagerten“ Kontinua: er fiihrt sie auf eine zweite 
tlberschneidung derselben Potentialkurven (bei kleineren Kernabstanden) zuriick. Fur 
dio Dissoziationsenergie des S2 berechnet er ais wahrscheinlichsten Wert 1) £  
36 000 cm-1. (Ztschr. Physik. 61. 604—14. 24/4. 1930. Bristol, H . H . W i l l s  Phys. 
Lab.) E. R a b in o w it s c h .

Elmer Hutchisson, Intensitaten in Bandenspeklren. Vf. teilt mit, daB er eine 
Berechnung der relatiyen Intensitaten der verschiedenen Schwingungskombinationen 
fiir symm. zweiatomige Molekule dureh angenaherte Integration der entsprechcnden 
Eigenfunktionen durchgefiilirt hat. Die Ergebnisse stehen in guter tJbereinstimmung 
mit der Erfahrung, besonders beim Na2 u. K2; die Theorie fiihrt z. B. zu der empir. 
bekannten geringen Intensitat der 1 ->- 2- u. der 2 ->- 1-Bande. Das Auftreten der 
Kombinationen zwischen hochąuantigen Zustanden im S2 wird ebenfalls erklart; im 
H2- Spektrum treten dagegen noch nicht geklarte Diskrepanzen zwischen Theorie u. 
Erfahrung auf. (Naturę 125. 746. 17/5. 1930. Berlin-Friedenau.) E. R ab .

R. A. Sawyer und J. E. Mack, Quantitative Anwendung des irregularen Dublett- 
gesetzes auf isoclektronige Seąuenzen. Vff. versuchen, die bis jetzt angewandte nur 
qualitative■ Form des irregularen Dublettgesetzes [v (n, lj) — v (n, l2) — lineare Funktion
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von Z] durcli eine quantilative Formulierung zu ersetzen, mit Hilfe des WENTZELschen 
Ergebnisses a1 (n, l + 1) — o, [n, l) =  0,58 -2hi, wo a1 die Abschirmungszahl erster Ord- 
nung bedeutet. Die Anwendung auf die Rejlie von F-ahnlichen Atomen ąrgibt eine 
gute tjbereinstimmung mit den neuen experimentellen Daten uber die Spektren des 
Na++ u. Mg+++. (Physieal Rev. [2] 35. 661. 15/3. 1930. Univ of Michigan u. Univ. of 
Minnesota. Vortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges., New York, 21.—22/2. 
1930.) E. R ą b in o w it s c h .

W. Finkelburg, E. Lau und O. Reichenheim, Eine Metliode zur Messung von 
Anrcgungsspannungcn von Spektrallinien und ilire Anwendung auf das Viellinienspeklrum 
des Wasserstoffs. In  Fortsetzung einer friilieren Unters. von Lau u . R e ic h e n h e im  

(C. 1930. I. 1895) beschreiben die Vff. ausfiihrlich die Konstruktion einer Entladungs- 
rohre, bei der die ,,Anregungsdispersion“ der Spektrallinien an der Grenze zwischen 
dom FARADAYschen Dunkelraum u. der positivcn Saule móglichst scharf ausgepragt 
ist. Aufnahmen des H2-Spektrums unter Zusatz von wenig Hg zeigen deutlich, wie 
Hg-Linien sclion tief im Dunkelraum erzeugt werden, die Hg-Linie 5790 A wird dabei 
deutlich vor der Linio 5770 A angeregt. Die Linio Ha erscheint zuerst schwach an 
einer Stelle, die einer Anrcgungsspannung von 12 V cntspricht, u. yerstarkt sich plótz- 
lich boi 16,3 V (Dissoziation u. Anregung in einem StoB). Vff. untersuchten vor allem 
etwa 100 starkste H2-Linien, bei denen die Hóhe des Ausgangsniveaus aus der Term- 
analyse bekannt ist. Es ergab sich, daB die einzelncn Bandenlinien tatsaclilich in der 
Reihenfolge ihrer theoret. Anregungsspamiungen erscheinen. Dies ermóglichte die 
Konstruktion einer ,,Dispersionskurve“ fiir den Bereich 13,7—15,8 V, die mit Hilfe 
von Ha, H/j u. Hy bis 7 V enveitert wurdo. Mit Hilfe dieser Kurve konnen die Hohen 
der Ausgangsterme der noch nicht eingeordneten Linien bestimmt werdon. Es ergibt 
sich auf diese Weise eine Bcstatigung der von FiNKELNBURG u. M e cke  (C. 1929. 

I. 2620. II. 2305) gegebenen, von R ic h a r d s o n  u . D a s  (C. 1929. II. 2639) an- 
gezweifelten Einordnung des sog./?-Systems. Fiir 40 Linien (4300—6500 A), dereń Ein
ordnung iiberhaupt noch unbekannt ist, wurden dio Termwerte bestimmt. Es sclieint 
sich bei allen diesen Linien um Kombinationen von 2 oberen Elektronentermen (13,85 u. 
14,55 V) mit einem unteren (11,78 V) Term zu handeln; der letztere ist wahrscheinlich 
mit dem von R ic h a r d s o n  (C. 1930. I. 3404) angekundigten 2 3i7-Term (11,8 V) ident. 
(Ztschr. Physik 61. 782—91. 7/5. 1930. Berlin, Physikal.-Techn. Reichsanstalt u. 
Physikal.-Chem. Inst. d. Univ.) E. R ą b in o  w its c h .

Hantaro Nagaoka und Tadao Mishima, Zeeman-Effekt der Linien des Neon- 
isotops Ne 22. Sorgfaltig gereinigtes Ne wird in einem EntladungsgefaB, an das fl. 
Luft gesetzt ist, zwischen den Polen eines Elektromagneten spektroskop, untersucht. 
Ein Dreiprismenspektrograph von 65 cm Brennweite wird in Vcrbindung mit P e ro t-  

FABRY-Etalons von 3 bzw. 4 cm Luftschicht angewendet. Durch einen Kunstgriff 
gelingt die Unterscheidung des ZEEMAN-Effekts yon Ne 20 gegeniiber Ne 22. Der 
Magnetstrom wird dazu so einreguliert, daB die Aufspaltung der Ne 20-Linie der 
Halfte des Abstands der Maxima zweier InterferenZstreifen gleich wird; so wird ein 
einfaches Stroifensystem vom lialben Abstand erzeugt. Zwischen diesem entsteht 
das Streifensystem des Ne 22 in geringerer Intensitat von gleichem Charakter. So 
erweist sich die Gleichheit des ZEEMAN-Effekts fiir beide Isotopen. Fiir diese Methodo 
werden 1800 Gauss angewendet. Der Nachweis wird an den gelben u. roten Ne-LinicU 
gefiihrt, die in Aufspaltung Tripletts, Sextetts u. Nonetts geben. — In der magnet- 
feldfreicn Entladung wurde dio Aufspaltung der Isotopen No 20 u. 22 gemessen. 
Fiir Sj-Linien wird A <5 v — 0,026, fiir s3 0,012, fiir u. s5 0,014 ais gleichmaBige Ab- 
weichung von der BoHRschen Formel aufgefunden. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo
6. 143—45. April 1930. Inst. of Phys. and Chem. Res.) B e u t l e r .

P. Swings, Uber das JResonanzspektrum des Schicefeldampfes. Ausfiihrlicher Bericht 
uber die C. 1930- I. 1096 referierte Arbeit. (Ztschr. Physik 61. 681—99. 24/4. 
1930.) E. R a b in o w it s c h .

P. Swings, Uber Resonanzgruppen im Spektrum des ziceiatomigen Schwefeldampfes. 
In Fortsetzung der in C. 1930- I- 1096 u. 3005 referierten Unters. uber das S2-Resonanz- 
spektrum teilt Vf. mit, daB es moglich ist, eine Reihe von Linien, die in diesem Reso- 
nanzspektrum in der Umgebung der Hg-Linien 3126 u. 3132 A auftreten, mit Hilfe 
der Rotationstermdifferenz A v =  8,1 • m zu deuten, die aus der Tragheitsmoment- 
best. von H e n r i  u. T ew es folgt. Das Auftreten von zahlreichen Linien an Stelle von 
einfachen Rotationsdubletts scheint demnach nicht durch eine Komplexitat der Term-
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struktur des S2 bedingt zu sein, sondern nur dadurch, daB dic erregende Linie mehrero 
von verschiedenen Rotationstliermen ausgehende Absorptionslinien iiberdeckt u. 
daher mehrere Rotationstherme des angeregtcn Zustandes gleichzeitig erzeugt. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 1010—11. 28/4. 1930.) E. R a b in o w it s c h .

C. C. Kiess und T. L. de Bruin, Bogenspeklrum des Broms und seinc Struktur. 
Vff. erzeugen das Br-Spektrum in Geifllerróhren mit Pt-Elektroden. Die Rk. des Br 
mit dem Elektrodenmetall verlangsamt sich boi fortgesctztcr Entladung; das Gas 
verschwindet zum SchluB nur langsam aus der Róhre. Bei p <  10 mm BiyDruck 
u. unkondensierter Entladung herrschen Br,-Banden vor (gelbe Entladung); bei p — 
10—12 mm. die Br-Bogenlinien (rote Entladung, starkste Linien 6148 u. 6350 A). 
Bei Druckerhohung bis auf 50 mm erscheinen grune u. blaue Linien des Br+, die Ent
ladung wird graublau. Einschaltung einer Kapazitiit bewirkt das einseitige Diffus- 
werden von Bogenlinien; auBer Br+- erscheinen auch Br++-Linicn. Eiir das Stadium, 
in dem die Bogenlinien am starksten sind, ist auch ein Kontinuum bei 3500—3600 A 
charakteristisch, das somit auch dem Br-Atom zuzuordnen ist, u. von den Vff. ais 
Seriengrenzkontinuum (Br+ + Elektron) gedeutet wird.

Vff. messen das Br-Spektrum im Gebict 3735—9320 A mit einem Konkaygitter 
aus. 300 Linien werden dem neutralen Br-Atom zugeordnet; dazu kommen 12 Linien, 
die von T u r n e r  bei 1317—1633 A gefunden wurden. Ausgehend von der von T u r n e r  

gefundenen Grundtermdifferenz 2P;/S — 2P=/, =  3685 cm-1, wird eine Analyse des 
Br-Spektrums durchgefiihrt; es werden etwa 250 Linien ais Kombinationen von 33 Mul- 
tiplottermen gedeutet. Alle Therme lassen sich durch das HuNDsche Schema deuten; 
sie entsprechen den Konfigurationen 4p5 (Grundterm 2P), 4p4 + 5p, 5s, 4d, 6s,
6 p, 5 (l, 7 s u. 7 p. Die Terme bilaen Quartett- u. Dublettsysteme, sio bauen sich 
uber dem Grundterm 3P  u. den melastabilen Termen XD u, 1S des Br+ auf. Extrapola- 
tion der Seriengrcnzen ergibt fiir den Grundterm 2P ’/, =  95 550 cm-1, entsprechcnd 
einer Ionisierungsspannung von 11,80 Volt. Eine Reproduktion des gesamten Br- 
Spektrums wird bcigefugt. (Bureau Standards Journ. Res. 4. 667—92. Mai 
1930.) E. R a b in o w it s c h .

Leon Bloch und Eugene Bloch, Ausmessung desFunkenspektrums des Jods. In  An- 
betracht der Veróffentlichung yon K e r r is  (C. 1930. I. 2359) iiber die Wellenlangen 
der J-Linien weisen Vff. auf ihre eigene friihere Arbeit hin (C. 1929. I. 2141), die den- 
solben Gegenstand ausfuhrlicher u. mit Unterscheidung von Funkenlinien yerschiedener 
Ordnung behandelt. (Ztschr. Physik 61. 873. 7/5. 1930. Paris, Ecole Norm ale Supć- 
rieurc, Lab. de Phys.) E. R a b in o w it s c h .

Wolfram Kerris, Ausmessung des Funkenspektrums des Jods. Bemerkung zu 
rorstehender Notiz. Vf. bestatigt, daC ihm die Arbeit von L. u. E. B l o c h  (vgl. vorst. 
Ref.) erst nachtraglich bekannt wurde. Er weist darauf hin, daC seine MelJergebnisse 
um eine Dezimalstelle genauer sind, u. daher speziell im Hinblick auf Hyperfeinstruktur- 
auffindung auch neben den ausfuhrliclicren Messungen von L. u. E. B l o c h  ihre Be- 

deutung behalten. (Ztachr. Physik 61. 874. 7/5. 1930. Koln.) E. R a b in o w it s c h .

L. J. Freeman, Die Speklren des dreifach ionisierten Sauerstoffs (O IV) und des 
dreifach ionisierten Slickstoffs (N IV). 1. Vf. nimmt das Sauerstoffsjiektrum in stark 
kondensierten Entladungen durch 02-Vakuumrdhren, im Gebiet 1250—7000 A auf. 
Ca. 50 Linien (1338—4813 A) werden ais Termkombinationen im 0+++-Spektrum er- 
kannt; dazu kommen 19 Linien im Gebiet 238—923 A, dic schon von B o w e n  (ygl. 
C. 1927. L 2509) eingeordnet worden sind. Die bestimmten Terme gehoren dem 
Dublett- u. dem Quartettsystem an u. entsprechen den Elektronenkonfigurationen 
(2 s-) 2p, 3 s, 3 p u. 3 d, sowie (2s 2 p), 3s u. 3 p. — 2. In analoger Weise werden 
13 Linien im Stickstoffspektrum (1718—7127 A) ais N+++-Linicn eingeordnet; dazu 
kommen 5 Linien bei 922—924 A, die schon von B o w e n  u. M i l l i k a n  (C. 1926. I. 
31) eingeordnet wurden. Die daraus berechneten Terme sind 2s 3 s-3Sv 2s 3 d-3D, 
2 s 3 ?3-3P u . 2 p--3P. Die Liniengruppe 3478—3484 A (3 p 3P  ->- 3 s-3S) tritt in Sternen 
yom Wolf-Rayet-T^us intensiv auf. (Proceed. Roy. Soe. London Serie A. 127. 
330—38. 7/5. 1930. South Kensington, Imp. Coli. of Sci. and Technol.) E. Rab.

Yoshio Ishida und  Tadashi Tamura, Uber die KombiTiationsserien im Helium. 
Yf. .messen in einer L0-SURD0-R6hro die Wellenlangen einer Reihe von „verbotenen“ 

He-Linien (A l + 1) aus, u. bestimmen die Feldstarken, bei denen diese Linien zuerst 

erscheinen. Sie finden, daB die Ubergange A l =  T 2 zuerst angeregt werden, dann 

erscheinen A l =  ^  3 usw.; die hochsten Feldstarken sind zur Erzeugung von Linien.
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mit A l =  0 erforderlich. Aus den gemessenen WeUenlangen bestimmen die Vff. eine 
Reihe von Termwerten, darunter solche fiir Terme mit hohen Azimutaląuantenzahlen 
G- u. .ff-Terme). (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 13. 115—34. 28/4. 
1930.) E. R a b in o w it s c h . '

R. J. Lang, Spektrum des zweifach ionisierten Antimons. Vf. hat das Spektrum 
des Sb++ analysiert u. 26 Terme der Konfiguration (a2) bp, 6 p, 4 /, 5 /, 5 d, 6 d, 6 s,
7 s, 8 s, 5 g, 6 g, s- 5 p2, sowie 5 p3 identifiziert. Der Grundterm s2 5 p-2Pi Łat den an- 
genaherten Wert v =  200 272, entspreehend einer Ionisierungsspannung 24,72 V
(Sb++-->-Sb+++). Im Sb+-Spektrum bestimmt Vf. die Lage der Terme s-bp2, lP
u . 2S, u. im In-Spektrum den Term s-bp22S. (Physical Rev. [2] 35. 664. 15/3. 1930. 
Univ of Alberta. Vortrag vor der Tagung der Amer. Phys. Ges., New York, 21. bis 
22/2. 1930.) E. R a b in o w it s c h .

Louis R. Maxwell, Kometenschwanzbanden des Kohlenoxrjds. Mit Hilfe der vom 
Vf. friiher (C. 1929. I. 483) besehriebenen Anordnung bestatigt Vf. die Zuordnung der 
Kometenschwanzbanden zu positiven CO-Ionen. Es wird das Erscheinen dieser Banden 
ais Verunreinigungen in einer He-Spektralróhre in Abhiingigkeit vom He-Druck 
untersucht. (Physical Rev. [2] 35. 665. 15/3. 1930. Bartol Research Found. Vortrag 
bei der Tagung der Amer. Phys. Ges., New York, 21.—22/2. 1930.) E. R a b in o w it s c h .

S. Sambursky, Bemerkungen zur Fermischen Intensitatsformel fur die Haupt- 
serieiidubletts der Alkalien. Vf. diskutiert die von F e rm i (C. 1930. L 1898) angegebene 
Formel, die das Intensitatsverhaltnis der Dublettkomponenten mit dem Intensitats- 
abfall in den Serien verkniipft u. versucht, nachzuweisen, da0 diese Formel unter ge- 
wissen Annahmen aucli die vom Vf. (C. 1928. II. 1184) experimentell gefundene Tatsache 
erklaren kann, wonach. das Dublettverhaltnis mit der Seriennummer zuerst waehst 
u. spater abzunehmen beginnt. (Ztschr. Physik. 61. 660—62. 24/4. 1930.) R . R ab .

A. Bogros, Struktur der Linie 6708 A des Lithiums. Vf. untersucht die Hyper- 
feinstruktur der ersten Linie der Hauptserie des Li. Eine verbreitete Linie 6708 A, 
ausgesandt von einem Geblase, in dessen Flamme ein Stiick Li-Glas eingefiihrt ist, 
wurde durch einen Li-Atomstrahl hindurchgeschickt, u. die Struktur des Absorptions- 
bildes mit einer Lummerplatte untersucht. AuCer den beiden, um 0,150 A getrennten 
Hauptdublettkomponenten wurde noch eine schwachere Begleitlinie im Abstand von
0,156 A von der langwelligeren Dublettkomponente (22P '/,— y 2 2S) gefunden. Vf. 
deutet diese Linie ais 2 2P1/,-—->-22jS des isotopen Atoms Li (7); die zweite Dublett
komponente dieses Isotops, 2 2P ‘/ .— >-22iS, sollte mit der 2 2P '/,— >- 2 2>Sr-Linie 
des Li (6) zusammenfallen. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1185—87. 19/5. 
1930.) E. R a b in o w it s c h .

F. L. Mohler und C. Boeckner, EinflufS von Gasen auf die Ionisation von Caesium 
durch Linienabsorplion. In Fortsetzung von friiheren Verss. iiber die Ionisation von 
Cs-Atomen durch Linienabsorption (also unterhalb der Seriengrenze) untersuchen die 
Vff. den EinfluB von Fremdgasen auf diese Ionisation. H2 u. N, setzen (bei 1—2 mm 
Druck) die Ionisation unterhalb der Seriengrenze auf Nuli herab. He u. Ar setzen bei 
hohen Drucken den Effekt bei der vierten u. den hoheren Linien um 10—40% der 
Vakuumstarke herab; sieverstarken aber denEffekt bei der drittenLinie. Aus denDaten 
fiir Terschiedene Drucke berechnen die Vff. die Prodd. von der Lebensdauer der an- 
geregten Cs-Atome u. den wrirksamen StoBąuerschnitten fiir yerschiedene Gase; diese 
Prodd. ergeben sich fiir alle Gase u. alle angeregten Zustande des Cs von gleicher GróCen- 
ordnung. (Physical Rev. [2] 35. 664. 15/3. 1930. Washington, Bureau of Standards. 
Vortrag bei der Tagung der Amer. Phys. Ges., New York, 21.—22/2. 1930.) E. R a b .

C. Boeckner, Resonanz und Ausloschung der dritten Linie der Hauptserie. des 
Cacsiums. Yf. regt die Fluorescenz im Cs-Dampf mit einer He-Lampe ais Lichtąuelle 
an; die dritte Linie der Cs-Hauptserie fiillt gerade mit einer He-Linie zusamjnen. AuBer 
der entsprechenden Cs-Linie (4 P1/, — y 1 S) wird in Fluorescenz auch eine Reihe von 
anderen Linien beobaehtet, dereń Ausgangsniveaus unterhalb des Terms 4 P>/, liegen, 
u. von diesem aus durch Ausstrahlung erreicht werden. Beim Zusatz von He zum Cs- 
Dampf werden die angeregten Cs-Atome aus dem Zustand 4 P durch Stófle in andere 
Zustande iiberfuhrt, dereń Energie nicht mehr ais einige Hundertstel Volt von der 
Energie des 4 P-Zustands entfernt ist; Ubergange, bei denen mehr Energie in kinet. 
Energie umgewandelt werden miiBte, finden nicht statt. Bei einer Energiedifferenz 
von 0,18 V tritt eine Umlagerung durch StóBe mit He-Atomen nur noeh sehr selten auf. 
(Physical Rev. [2] 35. 664. 15/3. 1930. Washington, Bureau of Standards. Vortrag 
bei der Tagung der Amer. Phys. Ges., New York, 21.—22/2. 1930.) E. RABINOWITSCH.
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F. H. Loring, Benierkung zu der speklroskopischen Idenlifizierung des Eka- 
Cdsiums. Berichtigung zu der C. 1930. I. 2845 referierten Arbeit. (Chem. News 140. 
202. 28/3. 1930.) L o re n z .

Pierce W. Selwood, Eine neue Linie im Absorptionsspektrum des Samariums. 
Bei 5960 A wurde eine achwaolio Absorptionslinie im Sa-Nitrat aufgefunden. Um 
diese dem Sa zuzuordnen, wurden 2 kg Oxyd der seltenen Erden 500-mal ais Mg- 
Doppelnitrat u. weiterhin 100-mal ais Nitrat fraktioniert krystallisiert. Die Linie 
5960 wurde dabei stets in gleichem Intensitatsverhaltnis zu den bekannten Sa-Linien 
(5600 A, 5580 A) beibehalten, so daB die Zuordnung zum Sa gesichert ist. Die neue 
Linie ist starker bei erhohter Temp. (80°); eine Photometerkurve des Spektrums 
der 6-n. Lsg. von Sa-Nitrat wird gegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1937—38. 
Mai 1930. Urbana, 111., Univ. of Illinois.) B e u t le r .

Hantaro Nagaoka, Tetsugoro Futagami und Iwajiro Machida, Anderungen 
der Wellenlange und Inlensitat der Eisenlinien in einer unlerbrochenen Entladung. 
Vff. versuchen, die Bedingungen der Sternspektrenemission durch Anwendung hoher 
Tempp. u. Spannungen nachzuahmen. Ein Kondensator von 1,5 MF. mit einer 
kleinen Selbstinduktion wird aufgeladen, bis ein Funken zwischen zwei Elektroden 
von Elektrolyteisen im Abstande von 1 cm Luft iiberspringt. Im 6-m-Gitter wird 
das Licht von 700—1000 Entladungen (zu je 10~6 Sek.) zusammon mit dem Licht 
eines 100-Yolt-Bogens zwischen den gleichen Elektroden ais Vergleichsspektrum 
aufgenommen. Die Linien des Funkenspektrums zeigen Abweichungen: Viele Linien 
zeigen Selbstumkehr, die meist asymm. ist. Die Breite betriigt 0,7—1,5 A, je nach 
Natur der Linie erfolgt Verschiebung nach Rot oder Violett. Da einige der empfind- 
lichen Linien ais Wellenliingenstandards benutzt werden, warnen Vff. vor unkontrol- 
lierten Erregungsbedingungen. Die Erkliirung der Abweichung ais DoPPLER-Effekt 
ergibt Geschwindigkeiten von 37 km/sec bis 18 km/sec, die in dem explosionsartigen 
Funkenuberschlag auftreten miiBten. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 6. 146—49.
April 1930. Inst. of Phys. and Chem. Res.) B e u t l e r .

R. H. Randall und Harold W. Webb, Mitthre Lebensdauer der Linien des Qucck- 
silbe.rlripletts 2 3P-2 3S. Nach einer von W e b b  (C. 1924. II. 2005) friiher beschriebenen 
Methode bestimmen Vff. das Abklingen der Linien 4047, 4358 u. 5461 A im Hg-Dampf 
von 0,004—0,03 mm Druck nach Unterbrechung des Stromes. Sie finden eine „mittlere 
Lebensdauer" von 5,75-10~8 sec fiir 4047 u. 4358 A, dagegen 2,37-10-’ fiir 5461 A. 
Eine befriedigende Erkliirung fiir diese Differenz konnte noch nicht gegeben werden. 
(Physieal Rev. [2] 35. 665. 15/3. 1930. Columbia Univ. Vortrag bei der Tagung der 
Amer. Phys. Ges., New York., 21.—22/2. 1930.) E. R a b in o w it s c h .

P. C. Mahanti, Bandenspektren von Kupferoxyd. Vf. beobachtet im Bogen 
zwischen Cu-Elektroden in 02 die Banden des CuO. Sie sind nach Rot abschattiert 
u. treten paarweise auf, die kurzwelligere Komponente ist relativ schwach. (Naturę 125. 
819. 31/5. 1930. Calcutta, Univ. College of Science, Applied Phys. Lab.) L o re n z .

Joseph W. Ellis, Spektraler Nachmis der Ezisłenz ton zwei Arten von Ammoniak- 
molekulen. Vf. bestatigt durch direkte spektroskop. Best. die von ihm friiher (C. 1930. 
I. 645) extrapolierte Lage der Grundbande des NH3 bei 2,91 fi. Dadurch wird die 
Existenz einer Differenz zwischen den Wellenlangen der NH3-Banden ipi Gas (Grund
bande 3,0 /t) u. in Lsg. erhartet. Wahrend die Banden im Gas sich durch die Gleichung 
v =  3396 n —  60 n- darstellen lassen (vgl. B a r k e r ,  C. 1929. II. 1775), lautet die ent- 
sprechende Gleichung fiir gel. NH3: v =  97 + 3400 n — 70 w2. Der Unterschied im 
Koeffizienten des ąuadrat. Gliedes erklart Vf. durch die Wrkg. des Losungsm. (Be- 
einflussung der Konvergenzgrenze, d. h. der Dissoziationsenergie des Molekiils). Das 
additiye Glied 97 cm-1 fiihrt Vf. dagegen auf die Existenz eines 97 cm-1 iiber dem 
Grundzustand liegenden angeregten Elektronenzustands des NH3-Molekiils zuriick; er 
suclit, diese Anregung mit der „Aktivierung“ des aus der Lsg. frisch verdampften NH3 
bei langerem Stehen in Yerbindung zu setzen (Existenz einer akt. u. einer inakt. NH3- 
Form ?). Auch einige Ergebnisse der Ramaneffektunterss. (Vermehrung der Linien- 
zahl beim Ubergang vom NH3-Gas zum fl. NH3) lassen sieh durch die Annahme zweier 
um 97 cm-1 yerschiedenen Molekułzustande beim fl. NH3 deuten. (Physieal Rev. [2] 
35. 595—99. 15/3. 1930. Los Angeles, Univ. of California, Phys. Dep.) E. Rab.

A. Dadieu, Chemisches und optisches Verhalten der reaktionsfdhigen organischen 
Gruppen. Vf. will zeigen, daB zwischen chem. Verh. gewisser Gruppen u. ihrer Wrkg. 
auf das Absorptionsspektrum organ. Moll. ein Zusammenhang besteht. — Er gibt 
zunaehst einen Uberblick iiber die bisherigen Methoden zur Best. der „Negativitat“
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von Gruppen, wobei er nnter Negativitat die Fiihigkeit verstelit, benaelibarte Wasser- 
stoffatome ,,<tufzulockern“: Mothode 'von Gon ANT, S jia ll u. S loan (C. 1926. II. 
894), Kharash u . M arker (0. 1927- I. 1153), J. v. B raun (C. 1907- II. 1526), 
K. v. Auwers (C. 1924. II. 633) sowie von H. J. Lucas (C. 1926. II. 1408). Dio 
letztere Methode, dio von den Dissoziationskonstantcn p-substituiortor Benzoesauren 
ausgeht, vernachlassigt nebon der Festigkeit der H-Bindung die Hydratationswarmo 
des Anions. AuBerdem ist die aus ihr abgeleitete Reihonfolge der Gruppen anders 
ais im Falle der o-siibstituierten Benzoesauren. Es ist nickt moglich, eine allgemein 
gultige Regel aufzustellen. — Der EinfluB der negativen Gruppen auf das Absorptions- 
spektrum kann nur dann untersueht werden, wenn der Typus der Absorptionskurvo 
bestehen bleibt. Er kann sieh iiuBern in einer Versehiebung der langwelligsten 
Bandę (gemessen durch den Unterschied der Absorptionsmaxima), in einer Verbreiterung 
(gemessen durch die Differenz der „Halbwertsbreiten“, bei der dio Intensitat der 
Bandę auf die Halfte des Maximums abgesunken ist) oder in der Intensitatsanderung 
(gemessen durch die Differenz der molaron Extinktionen). Messungen an Deriw. 
des Bzl., des Naphthalins u. des Perylens zeigen, daB die negativen Gruppen batho- 
ehrom wirken. Doch ist auch hier nicht móglich, eine allgemeingultigo Reihe auf
zustellen. Eine Parallelitat zwischen yerbreiternder u. bathoehromer Wrkg. besteht 
nicht, dagegen eine Ahnlichkeit zwischen Intensitiitserniedrigung u. Verbreiterung. 
Zwischon der GróBe der negativen u. der bathoehromen Wrkg. besteht ein Parallelismus, 
was Vf. darauf zuruckfithrt, daB auch dio Rotverschiebung einer Bandę durch eine Sub- 
stitution ein MaB fur die Auflockerung einer Bindung ist. (Die absorbierte Strahlung 
ist um so langwolhger, je hoher der Energieinhalt der Grundbahn ist!) Die Tatsaclie, 
daB allgemeingiiltige Reihen der Gruppen auf keine Weise aufzustellen sind, wird 
auf das Vorliegen z w e i e r in verschiedenen Fallen verschieden stark wirkender 
Komponenten zuruokgefiihrt, von denen die eino wahrscheinlich mit der Elektronen- 
affinitat der Gruppen, die andere mit ihrer Raumerfiillung zusammenhiingt; letztere 
auBert sieh chem. in der Fiihigkeit zur „ste .̂ Hinderung“, opt. in der Verbreiterung 
der Absorptionsbanden. (Ztschr. Elektrochem. 35. 283—91. Mai 1929. Graz, Techn. 
Hochsch.) Bergmann.

H. v. Halban und J. Eisenbrand, Zur Kmntnis des Zusłands starker Elektro- 
lyte in kcmzentrierter Lósung. III. Telraalkylammonmmnilrate. (II. vgl. C. 1928.
I. 2344.) Fmhere Unterss. der Vff. hatten ergeben, daB die Absorptionsbande des 
N03' bei etwa 300 A durch verschiedene ICationen in ihrer Lagę versehoben wird. 
Wiihrend die hoherwertigen Kationen eine Ultraviolettverschiebung bedingen, be- 
wirken die Alkaliionen eine Rotverschiebung, die um so stiirker ist, jo schwerer das 
betreffende Alkaliion ist. In  Yerfolg dieser Ergebnisse untersuchen Vff. die Absorptions- 
verhaltnisse łetraalkylierler AmmomiumnUrate N(C2H5)_lNOa u. N(CzH^)iN03 in ver- 
schiedenen Losungsmm. mit folgendem Resultat: 1. In  Clilf.-Lsg. ist die Bandę bei 
beiden Salzen in ihrer Form kaum geandert, aber gegenuber wss. Lsgg. deutlich nach 
rot verschoben. 2. Die absol. Werte der Extinktionskoeffizienten in Methylalkohol liegen 
zwischen denen in W. u. Chlf. 3. Das BEERsche Gesetz gilt fiir Methylalkohol u. 
Chlf., dagegen nicht fiir W. In diesen Losungsmm. rufen NH4‘ u. N(C2H5)4' entgegen- 
gesetzte Abweichungen horvor, entsprechend friiheren Befunden im kryoskop. Verli. 
dieser Salze von E b e r t  u . L a n g e  (C. 1929. I. G15). Es werden verschiedene Deu- 
tungen dieser Erscheinungen diskutiert. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 146. 294 
bis 308. Febr. 1930. Frankfurt a. M.) J. L a n g e .

J. B. Austin und Jan Armstrong Blaek, Das Emissionsspekirum des Benzols 
in der Region 2500—3000 A. Das durch Tcslaentladung erregte ultraviolette Emissions- 
spektrum des Benzoldampfes wird aufgenommen. Es w-erden im Bereich von 2500 bis 
3000 A uber 100 Banden mit oiner Genauigkeit von i  0,5 A gemessen. Die Messungen 
stimmen im allgemeinen mit denen von Mc V ic k e r , M a r s h  u. S t e w a r t  (C. 1923.
III. 202) iiberein, jedoch ist die Zahl der ausgemessenen Banden etwa doppelt so groB 
wie die der von den genannten Autoren gemessenen; dadurch ist die Esistenz zweier 
neuor Bandensysteme im tieferen Ultraviolett erwicsen. Das kurzwelligste Emissions- 
bandensysteme stimmt mit dem roten Ende des von V. H e n r i  gemessenen Ab- 
sorptionsspektrums uberein. Llit Ausnahme der sehwachsten u. hochst diffusen Banden 
konnen allo anderen durch die folgenden Gleichungen ausgedriickt werden:

1/;. =  37 485 + 924 m — 161 n 1/A =  37 425 — 986 m — 162 n
1/;. =  37 398 + 924 m — 162 n \jl =  36 479 — 991 m — 162 n
1/;. =  37 485 — 986 m — 162 n Ij), =  36 412 — 991 m — 162 n.
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Es steht fest, dafi dio Banden dcm Bzl. selbst u. nicht etwa irgendwelchen Zer- 
setzungsprodd. zugehoren. Die Verwendbarkcit der neuen Ergebnisse fur spektral- 
analyt. Unterss. wird diskutiert. (Physical Rcv. [2] 35. 452—60. 1/3. 1930.) D a d ie u .

I. Ramakrishna Rao, Ranmneffekt in Wasser. Es wird eino kurze Mitteilung 
iiber das Verh. der Wasserbanden (bei 3,12, 2,93, 2,79 // oder 3210, 3410, 3580 cm-1), 
die beim Ramaneffekt beobaclitet werden, gegeben, wobei dio Temp. variiert, u. an 
elektrolyt. Lsgg. yerschiedener Konz. beobacbtet wurde. Iii diesen werden die Banden 
mit zunehmender Konz. scharfer; 3210 nimmt an Intensitiit ab, um schliefilich zu ver- 
schwinden, 3580 dagegen, die urspriinglich schwacbste Bandę, wird ?ntensiver, um 
schliefilich die gleiche Intensitiit zu erreioben, wie die Bandę bei 3410. Mit zunehmender 
Temp. nimmt die Intensitiit von 3210 ab, die von 3580 zu. In krystallinem Eis ist 3210 
stiirker, 3580 schwiicher ais in W .; die Intensitiitsverhiiltnisse sind also umgekehrt, 
ais man naeh dem Verli. in alkoh. Lsgg. zu erwarten liiitte. (Naturę 125. 600. 19/4. 
1930.) D a d ie u .

Robert Robertson und J. J. Fox, Ultrarotspeklrum des Diamanten mittels Ultrarot- 
spektrometer- und Ramanmethoden. Die Unters. der ultraroten Absorption des Diamanten 
hat widersprechcnde Ergebnisse gezeitigt; REINKOBEK (Ann. Physik 34 [1911]. 343) 
fand Durchliissigkeit an Stellen, an denen altere Messungen Absorption festgestellt 
hatten. Vff. untersuchten einen Diamanten, der das gleiche anomale Verli. wie der 
von REINKOBER aufwies; bei sieben n. Diamanten fanden Vff. ein Bandensystcm, 
das aus drei Grundschwingungen u. einer Kombinationsbande besteht. Die Wellen- 
zalilen (cm-1) dieser Banden sind ungefalir [in Klammern: Wellenlangen in /i]: 1246
[8,02]; v2 2086 [4,8]; v3 2438 [4,10] u. i’1 4- v„ == 3353 [2,98]. v3 ist wahrscheinlich 
nicht der erste Oberton von vlr sondern eine Grundschwingung der dem Bzl.-Ring 
analogen Diamantstruktur. Die Langen der o-, m- u. p-Bindungen im Bzl.-Ring ver- 
halten sich wie 1:1,63:1,91; u. v1:v2:v3 wie 1:1,67:1,96. — Nach der Ram an- 

Methode zeigt sich mit der anregendenłlg-Linie 4358 A eine Ram an-Linie bei 4629 A, 
die Wellenzahldifferenz dieser beiden Linien ist 1342 cm-1 (7,45 /<), die Linie liegt 
gerade noch innerhalb der ultraroten Bandę bei 8 fi. Aufierdem wurden noch zwei 
schwache Ram an-Banden gefunden. (Naturę 125. 704. 10/5. 1930.) L o re n z .

C. Ramaswamy, Ramaneffekt bei Diamant. (Vgl. auch vorst. Ref.) Das Ram an-  
Spektrum von D iam an t weist eine intensive Linie 1331 bzw. 1333 cm-1 (7,5 /<) auf, 
in Obereinstimmung mit den Ergebnissenyon Nernkt u . L in d e m a n n  (Ztsehr. Elektro- 
chem. 17 [1911]. 822). Ob der Unterschied bzgl. des RAMAN-Effektes zwischen Diamant 
u. anderen kub. Krystallen einfacher Struktur (NaCl, L iF ), die keine RAMAN-Spektren 

geben,'in einem Unterschied der Krystallstruktur besteht oder durch dieUnalinlichkeit 
der Bindungskriifte bedingt ist, ist zunachst nicht zu entseheiden. — Weiterfindet 
Vf. eine sehwache Bandę. (Naturę 125. 704. 10/5. 1930. Madras, Presidency College, 
Physikal. Abt.) LORENZ.

Lnao Kisili, Die Ramanspektren von Salpetersdure und wdsseriger iJisungen einiger 
Nilrate. Die Ramanspektren wss. Lsgg. von HNOa, NaN03, KN03, NIIJSIO^, Cd(N03)„, 
Pb(N03)2, Ca(N()3)2, Sr(N03)2, Ba(N03)2 u. Hg(N03)2 werden aufgenommen. HŃG, 
gibt fiinf Ramanfreąuenzen mit 1301, 1041, 958, 698 u. 637 cm-1, die Nitrate im all- 
gemeinen zwei bei 1042 u. 700 cm-1. Bei Ca-, Ba-, Sr- u. Hg-Nitrat wird die tiefere 
Frequenz, vermutlich wegen der geringeren Konz. der Lsgg., nicht gefunden. (Memoirs 
Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 13. 163—67. Marz 1930. Univ. Kyoto.) D ad .

K. W. F. Kohlrausch, Ramanspektrum und Molekillbau. Die qualitative Be- 
trachtung der Ramanspektren des Methans u. seiner Halogenderiw. zeigt, dafi 1. die 
monosubstituierten Deriw. CHsCl, CH3Br u. CH3J  neben der zur Schwingung des 
H-Atoms gehorigen Frequenz bei 3000 cm-1 eine neue tiefe Frequenz aufweisen, dafi
2. beim Ubergang zu den zweifach substituierten Deriw. CH2C12 usw. diese tiefe 
Frequenz sich in 3 neue Frequenzen spaltet, u. dafi 3. beim Ubergang zu CHC13 z. 
CHBr3 noch eine vierte tiefe Frequenz hinzutritt. Die Anzahl dieser Frequenzen stimmt 
mit den fur das lincaro Zweimassenmodell, das von N. B j ERRUM theoret. gerechnete, 
symm., gewinkelte Dreimassenmodell bzw. das von D. M. D e n n is o n  berechnete 
hóhensymm., dreikantige Yiermassenmodell, zu erwartenden Eigenschwingungen uber- 
ein. Unter Anwendung dieser Theorien lassen sich aus den entsprechenden Frequenzen 
die zwischen den Atomen herrsehenden Kriifte, sowie die Winkel zwischen den Valenz- 
richtungen berechnen. Die gefundenen Werte stimmen sowohl mit der stereochem. 
Erfahrung, ais auch mit den Ergebnissen der Dipolmessungen uberein. Die Krafte 
zwischen C-Halogen sind von der Grófienordnung 2—3-105 Dyn/cm. Fiir Bromoform



870 A t. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1930. II.

ergeben sich wider Erwarten weniger befriedigende Werto. (Naturwiss. 18. 527—28. 
Mai 1930. Graz, TecJm. Hochseh.) D a d ie u .

A. Dadieu und K. W. F. Kohlrauscli, Der Ramaneffekt in binaren Gemischen. 
Es wird durch systemat. Unters. geeigneter biniirer Gemisclie zu entscheiden versuclit, 
ob das Ramanspektrum eines Stoffes durch dio mehr oder minder starken. zwischen- 
molekularen Krafte beeinflufit wird oder nicht. Die Aufnahme der Spektren der Stoff- 
paare: Bzl. + Ghlf., Bzl. + Eg., Bzl. + Benzoesaure, Chlf. + A., Chlf. Ą-Methyl- 
acetat, Chlf. + Aceton, A. -f- Hexachlordtlian, A. -f Eg.,m A. -f- Benzoesaure, A. + Eg., 
A. + Benzoesaure, A. + Hexaclilordthan, Eg. + IV, Nitromethan + Methylalkohol u. 
Nitróbzl. + Tetraclilorkolilensloff zeigt folgendes Ergebnis: Auch in Fallen, wo man 
infolge der Abweichung voin RAOUi/rschen Gesetz starkę Assoziation bzw. Molekiil- 
bldg. annehmen mufi (z. B. Chlf. + Aceton) ist das. Ramanspektrum des Gemisches 
jnnerhalb der Fehlergrenzen eine exakto Superposition der Einzelspektren. Nur im 
Falle der Carbosylgruppe (A. + Eg., A. + Eg., A. u. A. + Benzoesaure) treten sicbero 
Verschiebungen u. Aufspaltungen der C 0-Frequenz auf, die aber nicht rein chem., 
z. B. ais Folgę einer Veresterung, erklart werden konnen. (Physikal. Ztschr. 31. 514 bis 
519. 1/6. 1930. Graz, Techn. Hochseh.) D a d ie u .

F. W. Loomis, Jodfluorescenz im Ultrarot. Vf. zeigt, daB die „iiberzahligen' ‘ 
Linien in dem von O ld e n b e r g  untersuchten ultraroten Fluorescenzspektrum des 
J 2, die von P r in g s h e im  ais Beweis fiir die Esistenz eines neuen Elektronenterms im 
Ja-Spektrum gedeutet wurden, in Wirklichkeit dadurcli entstehen, daB die Fluorescenz 
nicht nur durch die griine, sondern auch durch die gelben Hg-Linien angeregt wird. 
Beim Ausfiltern des gelben Lichts yerschwinden die iiberzahligen Fluorescenzlinien, 
u. es bleiben im Ultrarot nur die hóheren Glieder der bekannten, durch die griine Linio 
angeregten Dublettserie. Die iiberzahligen Linien sind analoge hóhere Glieder der durch 
die gelben Linien angeregten Fluorescenzserien, die relativ stark erscheinen, weil sie 
gerade auf einen (den ,,rechten“) Zweig der FRANCK-CONDONsehenlntensitatsparabel 
fallen. (Physieal Rev. [2] 35. 662. 15/3. 1930. Uniy of Illinois. Vortrag bei der Ta- 
gung der Amer. Phys. Ges., New York, 21.—22/2. 1930.) E. R a b in o w it s c h .

J. R. Partington, Fluorescierende und phosphorescierende Substanzen. Im Róntgen- 
licht fluoreseieren Cd[W04], Ba- u. Mg[Pt(CN)4]. Die Struktur des Kompleses kann 
mit der Wurtzit- oder der Diamantstruktur verglichen werden. Stoffe mit diesen 
Strukturen phosphorescieren z. T. im Rontgenlicht oder wie P u. As bei der Oxydation. 
(Naturę 125. 636. 26/4. 1930. London, Univ., East London Coli.) L o re n z .

J. Ewles, Wasser ais Aktivator der Luminescenz. Bei vielen farblosen Salzen, 
die im ultrayioletten Licht leuehten, yersehwindet die Luminescenz durch yollstandiges 
Trocknen. Fiir die Wrkg. eines Aktivators auf die Luminescenz gilt nun die Beziehung
I  — Ace~cn (vgl. C. 1929. I. 2016), wobei c die molekulare Konz. des Aktiyators 
u. 71 die Zahl der Moll. der luminescierenden Gruppen ist. Bei der Konz. c =  1/n besteht 
ein Optimum der Wrkg. Die Best. der optimalen Konz. gibt die GróBe der Gruppen. 
Auch bei W. ais Aktiyator zeigen sich Maxima der Luminescenz, die also durch Asso
ziation von W. mit dem festen Salz unter Bldg. yon Gruppen definierter Zus. bedingt 
ist. Vorlaufige Bestst. an LiF  ergeben, daB 2 Optima bestehen, entsprechend der Exi- 
stenz von Gruppen der Zus. LiF-H20 u. L iF '2HzO. (Naturę 125. 706—07. 10/5. 
1930. Leeds, Univ., Physikal. Lab.) L o r e n z .

A. Balandin, Uber eine eigentiimliche Leuchtreaktion der Schwefelsaure. Eine 
Louchtrk. der Schwefelsaure wird beschrieben, die ais blauyiolettes Licht entsteht, 
wenn die Saure an einer wk. Wand einer Bunsenflamme ausgesetzt wird. Zu diesem 
Zweck bringt man ein mit W. gefiilltes Reagenzglas, das auBen mit H2S04 benetzt ist, 
in den h. Teil einer Bunsenflamme. Eine Erklarungsmoglickkeit des Phanomens wird 
in der Red. der Siiuro durch atomaren H u. der Oxydation des entstandenen S gesucht. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 187. 398—400. 7/3. 1930. Berlin, Phys.-chem. Inst. d. 
Univ.) D u s in g .

Hugh S. Taylor und H. J. Emeleus, Mittels Ammoniak sensibilisierte Pholo- 
reaktion. Die Bestrahlung yon Gemischen von Ammoniak u. Athylen bei 20 u. 100° 
durch eine Hg-Bogenlampe fuhrt zu einer sehnellen Druckabnahme, die mit C2H4 
allein oder mit C2H4 + H2 nicht erreicht wird, dagegen bei C2H4 + NH3 + H2 be
stehen bleibt. Die Rk. ist demnach der Lichtabsorption des NH3 zuzuschreiben; sie 
liefert ein Ol, dessen Ausscheidung mit wachsender Menge die Rk. verzógert. Das
Ol ist ein Polymerisationsprod. des C2H,,, das aus diesem unter dem EinfluB der aus 
NH3 infolge der Bestrahlung gebildeten H-Atome entsteht. Indessen wird die plioto-
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chem. Zers. des NHa (5 cm Druck) dureh Zugabe von C2H, (15 cm Druck) auf 5% 
des urspriinglichen Wertes herabgesettft. Die Rk. ist unabhangig vom C2II,-Druck, 
wachst mit stoigendem NH3-Druck, Kat den Temp.-Koeffizienten 1,03 fiir 10°. Dio 
Quantenausheute ist in der GroBenordnung 1 (wenn fiir die NH3-Zerlegung 0,2 an- 
genommen wird). Vff. weisen auf die Schwierigkeit hin, daB die Zers. des NH3 in- 
folge Pradissoziation in 10-12 Sek. verlauft u. beeinfluBt wird dureh StóBe des C2H4, 
die nur in 10-9 Sek. (5—15 cm Druck) auf NH3 erfolgen. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52. 2150—51. Mai 1930. Princeton, Univ., Frick Chom. Lab.) B e u t le r .

R. Luther und H. Frieser, Die Zerselzung des Trinitrolriaminkobalts in saurer 
Losung im Dunkeln und im Licht. Das Endprod. der Zers. im Dunkeln u. im Licht ist 
das gleiche: Kobaltosalz; die Zersetzungswege sind dagegen nicht gleich. Die Dunkelrk. 
geht iiber eincn ebenfalls lichtempfindlichen Zwischenstoff, ihre Gcschwindigkeit 
steigt mit zunehmender Siiurekonz. Bei der Lichtrk. konnte ein Zwischenstoff nicht 
beobachtet werden, u. dio Gesehwindigkeit der Rk. ist unabhangig von der Siiurekonz. 
Es wurden ferner bestimmt Temp.-Koeffizient, Quantenausbeute u. Extinktions- 
koeffizienten. (Ztschr. Elektrochem. 36- 141—46. Marz 1930. Dresden.) L e is tn e u .

John Buckingham, Matter and radiation; with particular referenco to the detection and 
uses of the infrared rays. New York: Oxford 1930. (150 S.) 8°. §3.—.

Gutton, Łes ondes electriąuea de trżs courtes longueurs et leurs applications. Paris: Hermann 
et Cie. 1930. (20 S.) Br.: 4 fr.

A,. E lektrochem ie. Therm ochem le.

S. Whitehead, Die Beziehung der Dipole zu den Anomalien der Dielektrica. Vf. 
berechnet nach der DEBYEsehen Dipoltheorie die Vorgiinge in dielektr. Medien unter 
der Einw. von Gleich- oder Wechselspannung u. leitet Formeln fiir die beobaclit- 
baren Anomalien ab. (Philos. Magazine [7] 9. 865—80. Mai 1930. British Electrical 
and Allied Industries Research Assoeiation.) ElSENSCHiTZ.

Dobiesław Doborzynski, Ober die Dielektrizitatskonstante von fliissigem Brom. 
Messung der DE. von fl. Br nach einer Resonanzmethode zwrischen 0 u. 53,8°. Vf. 
findet eine Temp.-Abhangigkeit der DE., die auf die DEBYEsche Formel paBt u. schlieBt 
daraus, daB fl. Brom Dipolmoll. enthalt. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres 
Serie A 1930. 97—111. Marz. Krakau, Lab. d. Phys. de l’Univ.) E is e n s c h it z .

John Zeleny, Die dureh Entladungen an fliissigen Oberjldchen hervorgebrachten 
Ionen. Vf. geht auf einigeBemerkungen einer Veróffentlichung von N o la n  u. 0 ’K e e f f e  

(Proceedings of the Royal Irish Academy 39 A. Nr. 3) ein u. stellt die Ergebnisse seiner 
Arbeiten (vgl. Physical Rev. 16 [1920]. 102) iiber die elektr. Entladungen an fl. Ober- 
fliichen zusammen. (Naturę 125. 706. 10/5. 1930. New Haven, Conn., Yale Univ. 
Sloane Phys. Lab.) L o re n z .

J. J. Nolan und J. G. 0 ’Keeffe, Die dureh Entladung an Flussigkeilsoberflachen 
erzeuglen Ionen. (Vgl. Proc. Roy. Iiish Acad. 39. A. 21.) Verss. an W. u. Alkoholem 
zeigen, daB bei Entladungen an stpbilen Fl.-Oberf)iichen gewohnlicbe Gasionen auf- 
treten. Entladungen mittels bewegter Tropfchen weiden auch an instabilen Ober- 
flaclien nicht beobachtet. Bei punitfermiger Entladung in W. treten groBo Ionen 
auf. (Naturo 125. 893. 14/6. 1930. Dublin, Univ. College.) EiSENSCinTZ.

Karl T. Compton und Irving Langmuir, Elektrische Entladung in Gasen. I. Teil. 
Ubersicht iiber die Fundamenlahorgange. Zusammenfassender Bericht. (Rev. modern 
Physicals 2. 123—42. April 1930. Princeton Univ. u. Research Lab. of the Greneral 
Electric Co.) ElSENSCHiTZ.

W. O. Schumann, Uber Gasdurchschlag und Raumladung. Ausfiihrlichere Dar- 
legung der bereits C. 1930. I. 2365 referierten Ansichten. (Ztschr. techn. Physik 11. 
131—43. 1930. Miinchen.) L o re n z .

Ernst Lau und Otto Reichenheim, Untersuchungen iiber Gasentladungen in 
Wasserstoff.. II. (I. vgl. 0. 1930. I. 1103.) Unters. des Auftretens der blauen Schicht 
in //2-Entladungen am Anfang der positiven Saule in Abhangigkeit von der Konz. 
von beigemengtem N„, 02, //20, Benzindampf, Hg, He, Ne, Ar, Kr u. des Einflusses 
von Druck, Rohrform u. Stromstarke. Die Entstehung der blauen Sehichten wird 
dadurch erklart, daB Elektronengesehwindigkeiten auftreten, die bis zur Anregung 
des Kontinuums aber nieht des Viellinienspektrums von H2 ausreichen. Die groBte 
Yorhandene Elektronengeschwindigkeit ist dureh die Ionisationsspannung des bei- 
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gemengten Gases gegeben. (Ann. Physik [5] 5. 296—304. 27/5. 1930. Berlin, P. T. 
Reichsanstalt.) E is e n s c h it z .

Torahiko Terada, Ukitiro Nakaya und Ryuzó Yamamoto, Experimen(al-Unler- 
suchungen iiber Form und Struktur von Funken. VII. Pholographien der Funken und 
Buschel mit Quarz-Flu(lspat-Optik. (VI. vgl. C. 1929. II. 2979.) Diskussion der Er- 
scheinung der „Biischel“ bei langen Funken u. des Zusammenhanges zwischen diesen 
Biischeln u. der Form der Funken bei yerschiedenen Entladungsbedingungen. (Seient. 
Papers Inst. physieal. chem. Res. 13. 207—30. 20/5. 1930.) L o re n z .

W. O. Schumann, Uber stationdre Townsendentladung mit Beriicksichtigung der 
Jłaumladung. Berechnung der Feldverteilung in einer Funkenstrecke beim stationaren 
Zustand. Die Feldyerzerrung kann bei groBen Schlagweiten u. kleinen mittleren 
Feldstarken betrachtlieh groB sein. Beim stationaren Zustand hat die Raumladung 
keinen so groBen EinfluB wie bei StoBspannung. (Ztschr. techn. Physik 11. 194 
bis 201. 1930. Munchen.) E is e n s c h it z .

P. P. Alexander, Calorimetrische Untersucliung des Lichtbogens. Vf. bestimmt 
experimentell die Energieyerteilung im Fe-, Cu- u. C-Lichtbogen mit dem Ergebnis, 
daB in den beiden ersten Fallen der Bruch aus den an der Kathode u. Anodę um- 
gesetzten Energien prakt. 1 ist, wahrend im letzten Falle die an der Anodę umgesetzte 
Energie bedeutend gróBer ist ais die an der Kathode auftretende Energie. (Journ. 
Amer. Inst. electr. Engineers 49. 138—41. Febr. 1930. Lynn, Mass., Thomson Research 
Laboratory of the (Jenerał Electric Co.) D ijs iN G .

P. H. Moon und A. S. Norcross, Ubersicht uber die drei Zonen dielektrischer 
Durchschldge. In der Arbeit wird gezeigt, daB fur Glas, geschmolzenen Quarz u. fur 
Cełluloid drei Temp.-Gebiete mit bestimmten, voneinander untersehiedenen elektr. 
Durchschlagstypen esistieren: 1. Bei niedrigen Tempp. hat die Durchschlagskurye 
(Abszisse: Logarithmus der Schichtdicke des Dielektrikums, Ordinate: Durchschlags- 
spannung) die Neigung 1. 2. Bei hóheren Tempp. (125°) hat die Durchschlagskurye 
die Neigung 2/3. 3. Bei Tempp. von 200° u. daruber hat die Durchschlagskurye die 
Neigung 1/i. — Bei Vermeidung des Kanteneffekts werden die folgenden Durehschlags- 
gradienten erhalten: Cełluloid =  2500000 V/cm; Glas =  3100000 bis 5000000 V/cm; 
Glimmer — 10600000 V/cm. Ferner werden die yerschiedenen Metkoden zur Vermeidung 
des Kantenoffekts erórtert u. miteinander yerglichen. Die elektr. Eigg. der Glaser 
werden mit ihren chem. Zuss. in Beziehung gesetzt. (Journ. Amer. Inst. electr. Engineers 
49. 125—29. Febr. 1930. Cambridge, Mass., Massachusetts Institute of Techno
logy.) D u s in g .

W. Ferrant, Durclibruchsspannung von Benzol unter Zugspannung. In einem 
Tonometer mit eingeschmolzenen Elektroden wird die Durehbruchspannung von 
Bzl. bei yerschiedenen Drucken bestimmt. Unter dem Dampfdruck bleibt die Durch
bruchsspannung konstant, im Gebiet negatiyer Drucke fallt sie raseh auf ~  1/a bei 
22° u. auf ~  1/12 bei 67°. Im Bereich dieses steilen Abfalls erfolgt der Durehbruch 
bis zu einer unseharfen Grenze unter Funkenbldg.; unterhalb der Grenze tritt nur eine 
Gasblase aus der Funkenstrecke. (Ztschr. techn. Physik 11. 158—59. 1930. Munchen, 
T. H . Elektrophysikal. Lab.) L o re n z .

R. Peierls, Zwei Bemericungen zur Tlieorie der Leitfahigke.it. Fur den Mechanismus 
der elektr. Leitfahigkeit sieht die Theorie des Vf. (vgl. C. 1930. I. 2523) 2 Grenzfalle 
vor, je nachdem, ob die Wiederherst. des therm. Gleichgewichts im schwingenden 
Gitter durch die Wechselwrkg. der Sch-wingungen untereinander oder mit den Elek- 
tronen erfolgt. Bei tiefen Tempp. wurde die Gultigkeit des 2. Grenzfalls erwiesen. 
Dieser SchluB darf nicht auf hohe Tempp. iibertragen werden. Yielmehr muB aus der 
guten experimentellen Gultigkeit des WiEDEMANN-FRANZschen Gesetzes geschlossen 
werden, daB der 1. Grenzfall eine bessere Naherung bedeutet. (Ann. Physik [5] 5. 
244—46. 27/5. 1930. Ziirich, Phys. Inst. d. Eidg. Techn. Hochsch.) E is e n s c h it z .

H. Monteagle Barlow, Ver suche uber die scheinbare Abweichung vom Ohmschen 
Gesetz bei Metallen unter holier Stromdichte. An Au- u. Pi-Folien von ca. 10-5 cm Starkę 
werden mit iiberlagertem Gleich- u. Wechselstrom Messungen des Gleich- u. Wechsel- 
stromwiderstandes ausgefiihrt, wobei Temp., Freąuenz u. Stromdichte yariiert werden. 
Die Differenz der beiden Widerstande in Abhiingigkeit von der Freąuenz muB auf 
Freąuenz 0 estrapoliert' yerschwinden, wenn das Onilsche Gresetz giiltig ist. Es ergibt 
sieh Gultigkeit des OHMschen Gesetzes bis zu Stromdichten yon 2-10° A/qcm in Au 
u. 1,3-105 A/qcm in Pt. (Philos. Magazine [7] 9. 1041—55. Mai 1930. London, Univ. 
College.) E is e n s c h it z .
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L. Pissarjewsky, Die Dissoziation der Metallaiome in Ionen und Elektronen und 
die osmotische Theorie der Entstehung des eleklrischen Stromes. Unter der Annahme, 
daB oin bestimmter Dissoziationsgrad bei der Dissoziation von Atomen in Ionen u. 
freie Elektronen besteht, bespricht Vf. hauptsachlich die elektrocliem. Eigg. der 
Elemente. Die Spannungsdifferenz beim' Eintauehon eines Metalls in eine Lsg. seiner 
Ionen ist danaeh bestimmt durch das Gleiehgewicht zwischen den Atomen, Ionen u. 
Elektronen u. der elektrostat. Anziehung der Metallionen auf die Moll; des Losungs- 
mittels. Bei Metalloiden hangt die Spannung nicht allein von der Elektronenaffinitat 
des Metalloids, sondern auch von dem Dissoziationsgrad des Elelctrodenmetalls ab.
— Die Passivitat der Metalle laBt sieh unter diesem Gesiehtspunkt erklaren. Das 
Metali ist von seinen Ionen umgeben, die den Zutritt des H-Ions verhindern; dio Oxyd- 
haut des Metalls ist fiir die Entstehung der Passivitiit unwesentlieh. (Journ. Chim. 
physique 27. 98—111. 25/2. 1930. Dnepropetrowsk, Inst. f. Physikal. Chemie.) L o r .

Guy S: Son Frey, t/ber das elektrische Leitvermogen des krystallisierten Blei- 
sulfids. Friihere Arbeiten uber die Leitfahigkeit von natiirlichem u. synthet. PbS 
zeigen groBe Diskrepanzen. Vf. stellt daher aus reinsten Ausgangsstoffen mit groBer 
Sorgfalt reines PbS dar, das durch Sublimation bei 850° endgultig gereinigt wird. 
d =  7,590. Die Zus. wird analyt. gepriift u. ais auf 0,05% richtig bestatigt. Dio 
Widerstandsmessungen erfolgen durch Spannungsmessungen an einem Stabe genau 
bekaimtor Dimensionen, der von einem bestimmten Strom durchflossen wird. Auf 
das Vol. der Poren wird korrigiort. Es ergibt sieh ais spezif. Widerstand: 

w =  0,00258 (1 + 0,00895t + 0,000022 <2) Ohm cm '1.
Dor EinfluB der wahrscheinlichsten Verunreinigungen, besonders von freiem Pb, 
wird quantitativ bestimmt. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. Abt. A. 10. Nr. 9. 1—27. 
April 1930.) J. L an g e .

B. Clark und E. O. Jones, Die Wirhung von Zusalzmitłeln auf die Leitfahig
keit, kathodische Polarisation und auf die Komgrópe bei Abscheidungm aus der Zełle 
Cu/CuSOi , H^SOJCu. Vff. untersuchen die Polarisation der Kathode, die Leit
fahigkeit u. die KorngroBe des abgesehiedenen Kupfers in Abhangigkeit von der Zus. 
des Elektrolyten bei 20°. Dio „Stammlsg.“ enthalt nur CuS04 u. H 2SO.j, die Zusatzo 
sind: Oelatine, Dimethylanilin, Traubenzucker, Milchsaure, Starkę, Pepton u. Campher. 
Bei all diesen Zusatżen wird ein Anwachsen der Polarisation, ein Abfall der Leit
fahigkeit u. eine Verringerung der KorngroBe bcobachtet, u. zwar ergibt sieh fiir den 
Zusammenhang dieser Yeranderungen die empir. Beziehung: n = fK P - d P /d c ,  
wobei bedeuten: n =  Anzahl Korner cm-2, /  =  Proportionalitatsfaktor, K  =  Leit
fahigkeit, P =  Polarisation, c =  Stromdichte. (Trans. Faraday Soc. 25. 583—620. 
Nov. 1929. Manchester, Metallurg. Dep. Yikt. Uniy.) J . L a n g e .

O. E. Frivold, Die Leitfahigkeit von ein-eimcertigen Salzen in Cyclohezanol. 
Vf. miBt die Leitfahigkeit von LiCl, LiBr, LiClO4 u. Guanidinnitrat in  Cyclohezanol 
in  Konzz. von c =  10~6 bis 10-3. Vf. arbeitet mit der WHEATESTONEschen Briicko 

unter Beriicksichtigung der Verbesserungen bzgl. Erdung, die von J o n e s  u. Jo s e p h s  

(C. 1928. I. 3095) angegeben sind. Bei der geringen Konz. bilden Fehler durch Ad- 
sorption des Elektrolyten an don Elektrodon eine besondere Gefahr. Es wird deshalb 
im  strómenden Elektrolyten bei sorgfiiltiger Beobachtung der Temp.-Konstanz ge
messen. AuBerdem wurde der Temp.-Koeffizient der Leitfahigkeit fiir LiCl u. die 

Viscositat von Cyclohexanol bestimmt. Das KoHLRAUSCHsche Quadratwurzelgesetz 
■WTirde nur fiir LiCl, die DEBYE-ONSAGER-Theorie in  keinem Falle bestatigt. (Journ . 
Franklin Inst. 208. 627—42. Nov. 1929. Oslo, Univ., Depart. of Physics.) J . L a n g e .

E. B. R. Prideaux und J. N. Millott, Die H-Ionen-Aktivitat in konzentrierten 
toasserigen FlufSsaurelosungen. Vff. haben gelegentlich anderer Unterss. dio Aktivitaten 
verschieden konz. HF-Lsgg. mit Hilfe der Chinhydronelektrode gemessen u. yergleichen 
die erhaltenen Werte mit denen fiir HC1, die aus der Literatur bekannt sind. Der 
Aktivitatskoeffizient y =  as/m von HF beginnt erst bei hoherer Molaritat mit der 
Konz. anzuwachsen, ais der von HC1. Das Verhaltnis yHF/yHCl betragt bei m — 1 
etwa 0,1, dagegen bei m =  3 nur noeh etwa 0,05. Die hóchste Molaritat, bei der HF 
gemessen wurde, betragt m =  33,5. Der hier erhaltene Wert laBt sieh mit dem fiir 
HC1 nicht mehr vergleiehen, da Messungen an HC1 in diesem Konz.-Gebiet fehlen. 
(Trans. Faraday Soc. 25. 579—81. Okt. 1929. Nottingham, Univ. College.) J. L an g e .

Josef Meyer, Uber die Glaskette bei hoherer Temperatur. Vf. untersucht mit 
einer von R o s e n b e r g  u. W e s tp h a l  (C. 1926. II. 1932) angegebenen Methode 
die Temp.- u. Zeitabliiingigkeit der Spannungen von Glasketten. . Das Potential
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zeigte einen zeitlichen Anstieg u. erreicht dann einen Hóchstwert. Die Zeitdauer dieses 
Anatieges hangt atark von der Temp. ab. Wahrend sie bei 15° etwa 3x/2 Stdn., u.bei 
40° nur melir 17 Min. betragt, erfolgt bei 80° prakfc. momentane Einstellung. Der 
Hóchstwert dca Potentials ist dagegen von der Temp. unabhangig, demnach kónnen 
die Vorgango durch die ŃERNSTsche Formę! allein nieht wiedergegeben werden. In 
wei teren Yerss. werden mit einer Stromstiirke von etwa 10-0 Amp. bei 30 kV yer- 
Bchiedeno Elektrolyte durch die Kolben hindurchelektrolysiert. Cl-Ionen ruf en eine 
starkę Verminderung des elektr. Widerstandes der Glaswand hervor, von etwa 10° auf 
10° Ohm. Bei Kolben aus ScHOTT-Glas wurden von yornherein nur etwa 107 Ohm
gefunden. (Beitr. Phyaiol. 4. 129—50. 10/4. 1930.) J. L a n g e .

M. de Kay Thompson, Eine Metlwde zur Erkliirung des Mechanismus der 
Elektrolyse. Es wird ein App. beachrieben zur Demonstration der Tatsache, daB bei 
der Elektrolyse die Ionen zwar verschieden schnell wandern, trotzdem aber das System 
elektr. neutral bleibt. (Trans. Amer. electroehem. Soe. 57. 4 Seiten. Elektrochem. Lab.
R o g e r s  Lab. of Phys. Mass. Inst. of Teclin. Sep.) J. L a n g e .

Samuel Glasstone und Edward B. Sanigar, Die dektrische Abscheidung von 
Silber aus Silbercyanidlósungen. Im AnschluB an fruhere Arbeiten (C. 1929. II. 1928) 
untersuehen Yff. den EinfluB yerschiedener Zusatze zum Elektrolyten bei der elektrolyt. 
Silberabaoheidung aus Cyanidlsgg. u. gelangen zu folgendem Ergebnia: Die Harto 
des abgeschiedenen Silbers wird durch Zusatz yon Carbonat oder UberaohuB von freiem 
Cyanid hcrabgesetżt, dagegen durch Fortniał, Acelat, Hydrozyd, Phosphat u. S-ulfat 
gesteigert, wobei es gleichgiiltig ist, ob ais Kation dieser Zusatze Kalium oder Nalrium 
yerwendet wird. Der Hartesteigerung geht im allgemeinen eine Zunahme der Polari- 
sation parallel, jedoch ist erstere hauptsachlich durch die Anionen, letztere durcli 
die Kationen bedingt. Wesentlich depolarisierend wirkt ein erheblicher tlberschuB 
von freiem Cyanid. Na' wirkt weniger polarisierend ais Ii'. Die hochstzulassige Strom- 
dichte, bei der noch reines Silber abgeschieden wird, hiingt nur von der Silberkonz. 
u. nicht allgemein von der Leitfahigkeit des Elektrolyten ab. (Trans. Faraday Soe.
25. 590—628. Nov. 1929. Sheffield, Univ.) J. L a n g e .

F. Goldmann und E. Rupp, Passivierung von Metallóberflachen durch auf- 
tretende Elektronen. Eine von C a r r  gefundene Erseheinung, einen Elektronenatrahl 
auf eine Metallplatte auftreffen zu lassen u. die Spur des Stralilea durch geeignete Be- 
handlung (z. B. Joddampf) zu entwickeln, wird ais eine Passivierung der Oberflache 
durch Elektronen gedeutet. Die Passivierung tritt an entgasten Metallen u. nach Zu- 
gabe yon H2 zu entgasten Metallen nicht auf; wohl aber nach Zugabe von 02. Sie be- 
steht also wrahrscheinlich in der Ausbildung einer Oxydhaut durch Elektronen. Ultra- 
violettea Licht vermag nach langerer Eimvirkungszeit ais Elektronen ebenfalls zu 
pasaiyieren. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 180—86. Juni 1930. Berlin, AEG.- 
Forsch.-Inst.) 1 R up p .

M. Dillinger, Polarographische Untersuchungen mit der Quecksilberlropfkathode. 
VII. Untersuchung des bei der Elektrolyse von Quecksilbercyanidlosungen auftretenden 
Strommazimums. (VI. ygl. C. 1930- I. 2369; VIIL vgl. C. 1930. I. 3185.) Zur Auf- 
klarung der von Demassieux u. Heyrovsky (C. 1929. I. 2399) beobachteten steilen 
Maxima der mit der Hg-Tropfkathode aufgenommenen Stromspannungs- u. Elektro- 
capillarkurven bei Zusatz ganz geringer Mengen eines Elektrolyten zu Hg(CN)2-Lagg. 
werden dieae unter LuftauaachluB durch einen H2-Strom mit den von 02 yerursachten 
Maxima verglichen. Bei 0,001-molaren Hg(CN)2-Lsgg. wird das hochste Maximum 
der Stromspannungskurve unabhangig von der Tropfgesckwindigkeit bei einer Elek- 
trolytkonz. gefunden, die der Leitfahigkeit von 0,0025-n. HC1 entspricht (KCN-Lsgg. 
verhalten sich anomal). Bei 0,0002- u. 0,005-molaren Hg(CN)2-Lsgg. andert sich die 
dem maximalen Maximum entsprechendo Elektrolytkonz. proportional der Hg(CN)2- 
Konz. wie bei 02. Die Hohe des maximalen l\Iaximums ist jedoch der benótigten 
Elektrolytkonz. weniger streng proportional, auch hier zeigen KCN-Lsgg. einen ab- 
norm niedrigen Wert. Zur Erldarung der Verhaltnisse wird angenommen, daB die 
Adsorptionsgeschwindigkeit von Hg(CN)2 beim Strommaximum gleich der Gesckwindig- 
keit der Elektrored. u. beim hochsten Maximum gleich. der Adsorptionsgeschwindigkeit 
des Elektrolyten in der Grenzflaehe yon Hg u. Lsg. ist. Bei der Elektrolyae macht 
sich stets eine deutliche Polarisation des Hg von 0,3— 0,4 V bemerkbar. (Collect. Trav. 
chim. Tehecoslovaquie 1. 638—47. Dez. 1929. Prag, Karlsuniv., Physik.-ehem. 
Inst.) R. K. M uller.
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William Vernon Lloyd, Sludien zur Uberspannung des Wasserstoffs an der 
Quecksilberlropfeleklrode. Zwischen der Uberspannung v> u. der Stromstiirke i gilt die 
yon H e y r o v s k y  (C. 1925. II. 1258) gefundene Beziehung d w/d log i — Konst. 
Uber die GróJ3e der Konstanten liegen jedoch widersprechende Messungen vor. 
Nach den Unterss. des Vfs. zur Entscheidung der Pragę zeigt die Uberspannung des 
Wasserstoffs eine so starkę Ablmngigkeit von der Zus. der Lsg., TropfengroBe, vom 
Augenblick der Messung wahrend der Bildungszeit des Tropfens u. a., daB ein all- 
gemeiner Wert der Konstanten nieht angegeben werden kann. (Trans. Faraday Soe.
26. 12—15. Jan. 1930. London, Cass. Teehn. Inst.) J. L a n g e .

William Vernon Lloyd, Die Uberspannung von Arsenik und die Arsenauśbeule, 
an einer Katliode aus Arsenik' in sauren Losungen. In  Eortsetzung friiherer Arbeiton 
(C. 1927. I. 2276) wird die Uberspannung von Arsenik studiert, u. zwar wird eine kom- 
pakte Arsenikelektrode mit eingeloteten dicken Kupferdrahten yerwendet. Dio Uber- 
spannung wird nach der Kommutatormethode gemessen. Das Arsenik zeigt anfiing- 
lich bei niedriger Stromdichte eine erhebliche Uberspannung, die jedoch bei hoheren 
Stromdicliten nachlaBt. Kurz bevor sich As abscheidet, erreicht die Oberspannung 
ein Maximum, wio schon friiher bei Sb u. Bi beobachtet wurde. Nach einiger Zcit 
jedoch fallt die Uberspannung erheblich mit wachsender Stromdichte, was auf einen 
„akt. “ Zustand der Kathode zuruckzufiihren sein soli. Die Arsenausbeute ist weit- 
gehend unabhangig von der benutzten Zusatzsiiure (W ein-, Phosplior-, Salz- oder 
Schwefelsaure). (Trans. Faraday Soc. 26. 15—18. Jan. 1930. London, Cass Techn. 
Inst.) J. L a n g e .

Henry J. S. Sand, Uber die Wasserstoffuberspannung in saurer Losung. Dio 
widersprechenden Ergebnisse bzgl. der Wasserstoffiiberspannung an der Hg-Tropf- 
elektrode von B o w d e n  (C. 1928. H. 2225) einerseits, u. W. V. L o y d  (vgl. vorst. Ref.) 
andererseits, geben Vf. Yeranlassung zu einer theoret. Erórterung der Frage, von welchen 
Vorgangen in der unmittelbaren Umgebung der Elektrodę die Uberspannung beherrscht 
wird. Lir Wert ist proportional dem log der Stromdichte u. dem log der [H']-Konz., 
jedoch tritt die letztere Abhangigkeit erst bei groBeren Stromdichten hervor. Nach einer 
alteren Unters. von H a b e r  u . R u s s  (Ztschr. physikal. Chem. Abt. 47 [1904]. 257) 
wird die Abhangigkeit von der Stromdichte durch die Geschwindigkeit eines inter- 
mediaren Yorganges beherrscht, der schlieBlich zur Bldg. von molekularem H2 fuhrt. 
Ais Zwischenprod. nimmt Vf. die Bldg. von H2‘ an, dessen Existenz in Entladungs- 
rohren bekaniit ist. Die Konz.-Verhaltnisse an der Elektrodenoberflache sind durch die 
FREUNDLICH-Isothermen gegeben, der Exponent ist 4. Ist die Konz. der H-Ionen an 
der Elektrodenflache groB, so ist die Uberspannung allein von der Bildungsgesehwindig- 
keit der H2-Molekiile abhiingig, d. h. unabhangig von der [H‘]-Konz. Die sich aus- 
bildende Doppelschicht soli fiir niedrige Uberspannungen durch eine ringformige An- 
ordnung der einzelnen Ionen bzw. Elektronen gekennzeichnet sein, bei hoheren Uber
spannungen sollen dio Ionen in Dubletten auftreten, u. damit zur chem. R k . geneigt 
sein. DaB die Uberspannung prakt. unabhangig vom Elektrodenmaterial ist, wird damit 
begriindet, daB die gesamten Vorgange in erster Linie von der Konst. der Doppelschicht 
u. viel weniger von der Elektrodo selbst abhangen. (Trans. Faraday Soc. 26. 19—26. 
Jan. 1930. London, Cass. Techn. Inst.) J. L an g e .

F. Bloch, Ferromagnetismus und Quantenmechanik. (Vgl. C. 1930. I. 3412.) 
Wahrend die Theorie von WEISS qualitativ Rechenschaft vom Ferromagnetismus 
giht, yersagt sie quantitativ u. kann insbesondere die Natur des inneren Feldes nicht 
erklaren. Nach HEISENBERG ist der Ferromagnetismus auf Elektronenaustausch 
zuruckzufiihren. Dieser Vorgang laBt sich beispielsweise in einem Mol. in einer Bewegung 
der den verschiedenen Elektronen anhaftenden Spinmomente von Atom zu Atom 
verfolgen. In einem Krystallgitter bildet sich ahnlich wie beim einzelnen Elektron 
eine fortlaufende Bewegung der Spins aus, dereń Energie angegeben u. zur Berechnung 
der Zustandssumme u. damit des mittleren magnet. Momentes yerwendet werden 
kann. Die Frage, wreshalb bei vielen Ferromagneten das magnet. Verh. stark von der 
Magnetisierungsrichtung hinsichtlich der Krystallachsen abhiingig ist, erfordert da- 
gegen eine niihere Betrachtung der Wechselwrkg. zwisehen Elektronen- u. Bahn- 
moment. (Physica 10. 153—64. 1930. Utrecht.) K. W o l f .

R. Forrer, Uber eine Methode zur Diskussion der magnetischen Momente von 
Legierungen und die allgemeine Messung vcm Atommo-rnenten. Mischen sich zwei Metalle, 
dereń jAtome feste Momente besitzen, so erwartet man eine lineare Anderung des 
Moments bei einer Anderung des Geh, von 0—1. Tatsachlich aber beobachtet man
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lineare Anderungen, die nur in einem bestimmten Bereich der Geh.-Anderungen auf- 
treten. Yf. versucht eine Erklarung fur diese Ersclieinung zu geben unter Beriick- 
sichtigung der Legierungen Ni-Cu, Ni-Co, Fc-Ni, Fe-Co. (Compt. rend. Acad, Sciences 
190- 1284—87. 2/6. 1930.) W r e s c h n e r .

A. Ebinger, Untersuchungen iiber die Permeabilitai des Eisens bei Wellenslrom- 
magnetisiermg. Experimentclle u. rechner. Unters. des Yerli. von Eisen im konstanten 
Magnetfeld, dem ein schwaches Wechselfeld iiberlagert ist. (Ztschr. techn. Physik
11. 221—26. 1930. Stuttgart, Laboratorium fiir Schwachstromtechnik der Techn. 
Hochsch.) E is e n s c h it z .

Ch. Sadron, Ober den Ferromagnetismus von Chrom-Nickd-Legierungen. Vf. be- 
stimmt an Cr-Ni-Legierungen die Sattigungswerte beim absol. Nullpunkt u. die ferro- 
magnet. Curiepunkte. Die gefundenen Werte werden tabellar. angegeben. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 1339—40. 11/6. 1930.) A sc h e rm a n n .

D. M. Bose, Ein einfach.es diamagnetisehes Niclcelsalz. Nach Messungen von 
St7SHOVAN D u tt ist Ni(CN)2-7 H20 paramagnet., sein Moment ist von der Grófie 
anderer einfacher Ni-Salze (~  15 WElSSsclic Magnetonen). Bei Entwasserung wird 
das Moment kleiner (2,5 Magnetonen); da das wasserfreie Salz sehr hygroskop. ist 
u. beim Uberfiihren vom Exsiccator in das UntersuchungsgefaB seine Farbę iinderte, 
ist es wahrscheinlich, daB ein vóUig wasserfreies Salz diamagnet. ist. Dies Verh. laBt 
sich erklaren unter der Annahme, daB beim Hydrat die Bindung zwischen Ni u. CN 
polar ist, daB also 2 s-Elektronen vom Ni zum CN iibergegangen sind, wahrend im 
wasserfreien Salz die beiden CN-Gruppen durch kovalente Bindung an 2 d-Elektronen 
des Ni gebunden sind. (Naturę 125. 708. 10/5. 1930. Calcutta, Univ. Coli. of 
Science.) L o r e n z .

F. Tyler, Die magnetischen Eigenschaften des Nickels. Die theoret. Temp.-Magneti- 
sierungskuryen fiir Ni werden diskutiert u. mit dem bekannten experiment-ellen Materiał 
verglichen. Es wird wahrscheinlich gemacht, daB Ni 1 BOHRsches Magneton hat. 

(Philos. Magazine [7] 9. 1026—38. Mai 1930. Leeds, Phys. Dep. Univ.) E is e n s c h it z .

Pierre Weiss, Die Konstantę des molehdaren Feldes. Magnetische Zustand-s- 
gleichung und Calorimeirie. In die Theorie des Paramagnetismus gehen 2 GróBen ein, 
die das molekulare Feld beschreiben, das „Korrektionsglied der magnet. Zustands- 
gleichung“ u. das „energet. MoIekularfeld“ . Versuchsweiśe wird ein einfacher Ansatz 
vorgeschlagen, der eine Berechnung des „Korrektionsgliedes“ mit Hilfe einer Kon
stanten ergibt. Bei Ni zeigen sich Unstimmigkeiten gegen diesen Ansatz; sic sollen 
dadurch behoben werden, daB es iYi-Atome mit 3 u. 8 Magnetonen gibt. Diskussion 
des Verlaufes der Atomwarme bestatigt den vorgesclilagenen Ansatz mit der gleichen 
Konstanten bei hohen u. tiefen Tempp. (Journ. Physiąue Radium [7] 1. 163—75. 
Mai 1930.) E is e n s c h it z .

Boris Nekrassow, Siedepunkt und chemische Konslitution. I I I .  Monopolare 
organische Verbindungen mit offenen Ketten. (II. vgl. C. 1929. II. 2033.) Vf. stellt die 
Formel auf: Ts — K APk/Z, wo Ts den absoluten Kp., M  das Mol.-Grew., K  die fiir 
dio Verbindungsklasse charakterist. Konstantę, 2  die algebraische Summo der Aqui- 
valente der Atome bedeutet, die in dem Molekuł u. den akt. Strukturelementen vor- 

handen sind. Fiir n., gesatt. KW-stoffe (C4 bis C10) wird Ts =  K  ]/ S/spezif. Re- 
fraktion. Zu den Atomrefraktionen von Cu. H kommt das Aquivalcnt a der Polar- 
gruppe fiir die betreffende Klasse hinzu. a u. K  werden aus den Daten fiir zwei homo- 
loge Glieder berechnet. So ergibt sich K  fiir die n., primaren Alkohole sehr gut konstant 
zu 11,96 (11,92=11,99). K  wird fiir eine Reihe von Korperklassen tabelliert. Die 
Aquivalente der Strukturelemente (doppelte Bindung, — CH2, — C ^  etc.) werden 
abgeleitet u. ebenfalls tabelliert. Die Kp.-Formel wird an 1508 Verbb. gepriift: in 
S0% der Falle stimmt der berechnete u. der beobachtete Kp. auf 0—5° iiberein, in 
12% auf 6—10°. Hochmolekulare, meist ungesatt. Yerbb. zeigen die groBten Ab- 
weichungen (nicht aufgeklarte Strukturelemente!). Man kann also das Molekular- 
kraftfeld in einzelne Bezirke unterteilen u. jeden individuell u. zahlenmaBig charakteri- 
sieren. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 148. 216—26. Juni 1930. Moskau, Techn. 
Hochschule.) W. A. R o t h .

S. E. Sheppard, Die Temperaturabhcingiglceii der Fluiditał von Flussigkeiien. 
(Ygl. C. 1930. I. 3162.) Vf. legt'dar, wie er zur Aufstellung seiner Formel gekommen 
ist. Die Existenz einer teilweisen Orientierung der Moll. in der FI. laBt vermuten, 
daB eine Yerteilung der nichtorientierten u. der orientierten Moll.-Arten besteht, die
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letzteren werden ais leicht deformiert betrachtet. Anwendung der M a x w e l l -Bolt z- 

MANN-Gleichung' in der Form {N — n)/N =  e~klT (N =  Gesamtzalil der Moll./ccm, 
n =  Zahl der orientierten Moll.) ergibt unter der Annahme, daB die Fluiditat rp pro- 
portional (N — n)/N ist: cp =  A e-li/'r, A u. k Konstanten (vgl. A n d r a d e , C. 1930. 
I. 2527). (Naturę 125. 709. 10/5. 1930. Rochester, N. Y., Unters.-Lab. d. Eastman 
Kodak Co.) L o r e n z .

W. H. Keesom und J. N. van den Ende, Die spezifische Wdrme fesler Słoffa 
bei Temperaturen, die mit Hilfe von fliissigem Helium erreichbar sind. II. Messungen 
der Atomwarm&n, von Blei und Wismut. (I. vgl. C. 1 9 2 7 .1. 2714.) Vff. arbeitcn zwiselien 
2 u. 17° absol. mit gróBerer Genauigkeit, ais fruher erreicht war. Die Verbesserungen 
an der Apparatur werden genau beschrieben, namentlich werden zweiDrahte benutzt: 
Ein Konstantandraht innen (in He von kleinem Druck) zur Temp.-Messung, ein zweiter 
weiter auBen zum Beheizen. Das Widerstandsthermometer wird neu kalibriert. —
Die Metallblocke wiegen 650—700 g. Die Kurve der Atomwarme von Pb entspricht
0  =  83 bei den tiefsten, 0  =  86 boi hóheren Tempp. Ein Sprung in dem Gebiet der 
Supraleitfahigkeit ist nicht zu beobachten. Fur Bi geht 0 bei 9° absol. dureh ein Mini
mum (0 == 92, bei 20° absol 0  =  104), wahrend sich aus elast. GroBen 111 berechnet.
Die Werte fiir Cp sind wie folgt:

'po Pb Bi ■po Pb Bi

3 0,0233 0,0114 • 12 1,09 0,860
4 0,0545 0,028 14 1,53 1,17
6 0,178 0,1126 16 1,91 1,49
8 0 406 0,300 18 2,25 1,78

10 0,726 0,567 20 2,62 2,05

(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33. 243—54. [Physical Labo- 
ratory at Leiden Comm. Nr. 203 d] 1930. Leiden, Physikal. Lab.) W. A. R o t h .

W. Hieber und F. Miihlbauer, tjber die Bildungswarme und die Konstitutwn 
von Cobalt (II)-Halogenidverbindungen mit Aminen. Vff. stellen unter Benutzung des 
BuNSENschen Eiscalorimeters die Bildungswarmen von Kobalt (Il)-halogeniden mit 
Aminen fest. Zur Unters. gelangen die Salze: Co(Cl,Br, J)2-2 Anilin, Co(Cl,Br, J)2-
2 Pyridin, Co(Cl,Br)2-4 Pyridin, CoJ2-6Pyridin, Co(Cl,Br)2-2 Hydrazin, CoCl2-l Athy- 
lendiamin, CoBr2-l,5Athylcndiamin, Co(Cl,Br,J)2-3Athylendiamin, CoCl2-1 o-Pheny- 
lendiamin, Co(Cl,Br, J)2-4 o-Phenylendiamin u. CoCl2-6 o-Phenylendiamin. Die tabellar. 
u. graph. wiedergegebenen Werte zeigen folgendes: Bei der Voreinigung eines Amins 
mit einem Salz verschiedenen Sattigungsvermogens ist die Wafmeentw. um so kleiner, 
je weiter die Absattigung vorgesehritten ist; der Zuwachs der Warmetónung fiir jo 
ein Mol. Amin (bzw. fiir das Zustandekommen je einer Nebenvalenz) nimmt mit der 
Zahl der schon abgesatt. Nebenvalenzen ab. Ferner tritt stets eine Zunahme der 
Bildungswarmen von Aminkomplexen desselben Bautypus in der Richtung Chlorid — >- 
Bromid— ->• Jodid auf. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 186. 97—118. 23/1. 1930. Heidel
berg, Chem. Inst. d. Univ.) DtisiNG.

Hugh M. Huffman, George S. Parks und Albert C. Daniels, ThermiscJie 
Datm organischer Verbindungen. VII. Die Warmeinhalte, Entropien und freien Energien 
von zwolf aromalisćhen Kohlenwasserstoffen. (VI. vgl. C. 1930. II. 361.) Spezif. Warmen 
werden bestimmt von: 1. Bzl. (F. +5,5°) 93bi3 300° abs.; 2. Athylbenzol (Kp.756 mm
135.5—135,7°, F. 178,0° abs., D.4M 4 0,8639) 93 bis 305° abs.; 3. tert.-Butylbenzol (Kp. 
758 mm 168,5—168,8°, F. 215,0° abs., D .^  3 0,8636) 92 bis 294° abs.; 4. o-Xylol (Kp. 
760 mm 144,5°, F. 247,8° abs.) 90—295° abs.'; 5. m-Xylol (Kp. 760 mm 139,0°, F. 219,6° 
abs., nicht ganz rein) 96 bis 275° abs.; 6. p-Xylol (F. 13,2° scharf) 92 bis 299° abs.;
7. Hexamethylbenzol (F. 164°) 85 bis 295° abs.; 8. Diphenyl (F. 69,1°) 93 bis 294° abs.; 
9. Diphenylmethan (F. +25,2° scharf) 89 bis 312° abs.; 10. Triphenylmethan (F. +92,5°) 
89 bis 294° abs.; 11. Dib&nzyl (F. +51,0°) 93 bis 294° abs.; 12. Naphlhalin (Kp. 760 mm
217.6—218,0°) 91 bis 295°. Schmelzwdrmen (cal/g): Bzl. 30,09, Athylbenzol 20,63, 
tert.-Butylbenzol 14,95, o-Xylol 29,35, m-Xylol 25,76, p-Xylol 38,12, Diphenylmethan 
26,38. o- u. m-Xylol, sowie Hezamełhylbenzol zeigen in der Kurve fiir die spezif. Warmen 
im festen Zustand kleine UnregelmaBigkeiten, letzteres ferner einen deutlichen Um- 
wandlungspunkt bei 108° abs. mit einer Umwandlungswarme von 250 cal/Moi. Die 
Molarentropien bei 25° werden meist fiir den fl. Zustand berechnet. Die Formel:
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jS2DE =  25,0 + 7,7-?j — 9,5-r + 19,5-p {n =  C-Atom auBerhalb des Bzl.-Ringes, p =-' 
Zahl der Phenylgruppen, r — Anzahl der CH3-Abzweigungen) gibt die Wcrte reoht 
gut wieder, auBer fiir Bzl. u. Diphenyl; bei letzterem ist die Schmelzwarme unsicher. 
Die Entropien der aromat. KW-stoffe sind infolge des Ringsehlusses erheblich kleiner 
ais die von aliphat. KW-stoffen mit gleicker C-Zahl.

Nach der Gleichung A F =  A I I  — TA 8 werden die freien Energien der Verbb. 
bcreehnet, wo fiir A I I  die Verbremmngswarmen bemitzt werden. Die Einfiihrung 
eines Phenyłradikals in einen gesatt. aliphat. KW-stoff erhoht die freie Energie um 
35 kcal. Die freie Energie des Bzl. ist etwas hóher ais fiir cinfache Mono- u. Disubsti- 
tutionsprodd.; o-, m-, p-Verbb. scheinen fast die gleiche freie Energie zu besitzen. 
Einfiihrung von Methylgruppen steigert die freie Energie. Fiir die Uberfuhrung von 
Bzl. in Cyclohexan ist A F =  —23,03 kcal, wenn man die Dampfe von 1 at. einsetzt; 
auf einem anderen Wege berechnen sich —23,69 kcal. (Journ. Amer. chem. Soe. 52. 
1547—58. April 1930. Stanford Univ., Calif.) W. A. R o t h .

Fusao Ishikawa und Takeko Yoshida, Thermodynamische Uniersuchung von 
Zinkbromid. Messung der EKK. der Ketten: Zn-Amalgam/ZnBr2 ges. alkohol. Lsg., 
HgBr/Hg (20—45°). Zn-Amalgam/ZnBr2 (fest) ges. wss. Lsg., HgBr/Hg (20—45°). 
Obcrhalb des Umwandlungspunktes von 35° sind die EKK. beider Ketten gleich. — 
Messung der Dampfdrucke der Systeme: ZnBr2 • 2 H20-ZnBr2 (20—35°); ZnBr2-2H20- 
gesatt. Lsg. (20—35°); ZnBr2-gesatt. Lsg. (35—50°). — In Verb. mit Ergebnissen einer 
friiheren Unters. (vgl. Ishikawa u . Ueda, Journ. chem. Soc. Japan 51 [1930]. 59) 
ergibt sich:

Zn -1- Br2(fl.) =  ZnBr2 A F02as (freie Energie) =  —74142 cal
Zn + Br2 (fl.) =  ZnBr2 A (Warmetonung) =  —78470 cal 

ZnBr2 + 2 H20 =  ZnBr2- 2 H20 A Fwf° =  —3093 cal 
Entropie von ZnBr2 SznBr2 =  —35,04 cal pro Grad .

(Scient. Papers Inst. physieal. chem. Res. 12. Nr. 221—27. Buli. Inst. physieal chem. 
Res. [Abstracts], Tokyo 9. 12—13. 20/2. 1930.) L o r e n z .

Louis D’Or, Manomeirische und speklrographische Untersućliung der thermischen 
Zersclzung von Pyrit FeS2. Vf. untersuchte die therm. Zers. von FeS2 in einem Quarz- 
app., der so gebaut war, daB die Absorptionsspektren der bei der Zers. entstehenden 
S-Dampfe photographiert werden lconnten. Der mit einem Manometer yersebeno 
App. wurde in einen elektr. Ofen gebracht, die Absorptionsspektren bei yerschiedencn 
Tempp. wurden aufgenommcn -u. dic Drucke gemessen. Bei jeder Temp. stellt sich 
ein Gleichgewicht ein zwischen dem S-Dampf, dem Pyrit u. dem bei der Zers. ent
stehenden S-Metall. Die Entw. des Systems mit der Temp. ist roversibel. Unterhalb 
548° war keine merkliche Absorption yorhanden, mit steigender Temp. zeigten sich 
yerschiedene Bandengruppen zwischen 3550 u. 2325 A, bei ca. 685° war die Absorption 
prakt. yollstandig fur Wellenliingen <  3100 A. Nach Unterss. yon H e n r i  sind diese 
Banden charakterist. fur S.,. Bei 664° erschien ein neues Spektrum, das sich mit 
steigender Temp. weiter entwickelte u. sich bei 687° yon 4400—3580 A erstreckte. 
Die Struktur dieses Spektrums deutet auf ein yielatomiges Mol., thermodynajn. Unterss. 
zeigen die Ggw. von Sa u. Ss; naeh H e n r i  entspricht dieses Spektrum S0. Ais End- 
prod. der Zers. bildet sich FeS. Das bei der Abkiihlung wiedergebildete Prod. zeigt 
die Eigg. des Pyrit. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1296—98. 2/6. 1930.) W re s c h .

K. Tawada, Einflup von Wassersloff und Wasse.r auf die Slrahlung der Cyan- 
8auerstofflarmne. Nach Dixon (Journ. chem. Soc. London 1896. 759) yerlauft die 
Verbrennung von (CN)« in zwei Stufen: 1. (CN), 02 =  2 CO + N„ u. 2. 2 CO -f O, =
2C02. Da die Strahlung der CÓ-02-Flamme durch W. stark beeinfluBt wird (Garnek 
u. Roffey, C. 1929. II . 1271) miiBte W., falls die Ansicht von Dixon richtig ist, 
auch auf die Verbrennung von (CN)2 eimvirken. Strahlungsmessungen der Explosion 
von (CN)2-02-Mischungen zeigen nun, daB ein deutlicher Unterschied zwischen trockenem 
u. feuchtem (Zugabe von W. oder H2) Rk.-Gemiseh besteht, u. zwar wachst der EinfluB 
des W. mit steigendem Anfangsdruck des Gemisches. Auch die Rk.-Gteschwindigkeit 
scheint sich mit dem W.-Geh. zu andern, die Explosion der trocknen Gemische ist 
im Gegensatz zu den feuchten Gemischen unhorbar. — Bei 02-Uberschufl ist die 
Strahlungsverminderung durch W. ahnlich der boi. C0-02-Gemischen. Wenn mehr 
ais 47,5°/0 (CN)2 zugegen sind, yerhindert wahrscheinlich der Zusatz yon W. die Ab- 
scheidung freien Kohlenstoffs in der Flamme. (Naturę 125. 705—06. 10/5. 1930. 
Bristol, Uniy.) LORENZ.
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G. W. Jones und R. E. Kennedy, Ausloschung von Aihylenflammcn durch 
Kohlendioxyd und Sticksioff. Die Entflammbarkeit von Athylen-Luftgemischen liegt 
bei einem Minimalgeli. von 3,05% u- einem maximalen von 28,6%, fiir Athylensauer- 
stoffgemiscbe entsprechend von 3,1% u. 79,9%- Der Auslóschungseffekt yon C02 
u. N2 liegt bei einem Mischungsverhaltnis so, daB 9 Yoll. C02 oder 15 Voll. N2 auf 1 Vol. 
iithylen vorhanden sein miissen, um das Athylen nicht entflammbar zu machen. Fur 
prakt. Zwecke kommt diese Móglichkeit nicbt in Betracht. (Current Res. Anesthesia 
Analgesia 9. 6. Jan./Febr. 1930. Pittsburg, Pa., Exp. Station of the U. S. Bureau 
of Mines.) M e ie k .

Maurice Leblanc et Maurice Leblanc £ils, La decharge electriąuc dans le vide et danB  les gaz
Paris: J.-B. Bailliere 1929. (375 S.) 8°.

A s. K olloldchem le. Gaplllarchem le.

W. J. Green, Stabilitat von Seifenfilinen. Verschiedenc Beobaehtungen iiber 
die Farbę von Seifenblasen u. ihre Lage auf dem Film fuhren Vf. zu dem SchluB, daB 
Stabilitat bei einer Seifenblase nur moglich ist, wenn die zerstórendc Wrkg. der Ober- 
flachenspannung durch strukturelle Kohasion uberdeekt ist. (Naturę 125- 815—16. 
31/5. 1930. London W 1, Royal Inst.) L o re n z .

Fathalla Allam, Beitrag zur Kennlnis der Beeinflussung der Dispersilat des Tones 
durch Eleklrolyte. Mit einem mit HC1 gereinigten u. dialysierten Ton, der sich durch 
einen hohen Geh an feinen Teilchen auszeichnete, wurden Durchlassigkeitsverss. 
ausgefiihrt. Die Verss. wurden mit V26-n. Lsgg. ausgefiihrt, u. Zwar mit HC1, Na2C03, 
LiCl, NaCl, KOI, NH,C1, MgCl2, CaCl"2, BaCl2, CuCl2, A1C13 u. bei 18° gesatt. CaSO.,- 
u. Ca(OH)2-Lsgg. Die stark hydratisierten einwertigen Kationen u. die Hydroxyl- 
ionen verursachen ein Dichtschlammen, wahrend die wenig hydratisierten einwertigen, 
sowie die mehrwertigen Kationen eine Erhóhung der Durchlassigkeit bewirken. Eino 
Ausnahme bilden das NH.,- u. H-Ion. Hervorzuheben ist die anfangliche dicht- 
schlammende Wrkg. des Ca(OH)2. Unterhalb pn =  4,1 konnte im Filtrat stets Al 
nachgewiesen werden, was auf die Ićisende Wrkg. der durch Austausch entstehenden 
H-Ionen Zuriickgefuhrt werden kann. Das Kation mit hoherem Austauschvermogen 
liefert Filtrate mit kleineren pn-Werten u. umgekehrt. In gleicher Weise wird die 
DurchfluBgeschwindigkeit beeinfluBt. Ais Ursache wird die Hydratation der Kat
ionen angesehen. — Bei den Flockungsverss. wurden Suspensionen von Tonen an- 
gewandt, die liingore Zeit dem EinfluB von Elektrolyten ausgesetzt u. nachher ge- 
reinigt waren. Untersucht wurden Li-, NH,r , Ca-, Ba-, Cu-, Al- u. H-Tone. Die 
HoFMEiSTERsche Ionenreihe konnte bestatigt werden, wie auch die ScHULZEsche 
Wcrtigkcitsregel fiir verd. Suspensionen. In konz. Suspensionen wird die flockende 
Wrkg. des zur Koagulation benutzten Kations durch das ausgetauschte Kation be
einfluBt, mit Ausnahme der austauschbaren Schwermetall- u. dreiwertigen Kationen. 
Bei Anwendung von mit A1C13 behandeltem „Wasserstoffton“ konnte in Filtraten 
mit PH-Werten gróBer ais 4,1 das Auftreten von Al-Ionen unter dem EinfluB von 
Neutralsalzen nachgewiesen werden, was auf direkten Al-Austausch żuriickzufiihren 
ist. Im Gegensatz zu W iEGNER (C. 1925. II. 527) wurde gefunden, daB mit stark 
hydratisierten Kationen aufgeladene Tonsuspensionen gegen koagulierend wirkende 
Elektrolyte empfindlicher sind ais Tone mit schwach hydratisierten Kationen. — 
Li-Citrat wirkt stabilisierend auf Tonsuspensionen, wahrend die Citronensaure allein 
oder im Gemisch mit Elektrolyten in geringer Konz. stabilisierend, in hóheren da- 
gegen ausflockend wirkt. Mischungen von A1C13 oder FeCl3 mit Citronensaure ergaben 
in jedem Falle eine erhóhte Ausflockungsdauer, da hier eine Wechselwrkg. zwischen 
dcm dreiwertigen Kation u. dem Citration zu erwarten ist. (Chemie d. Erde 5. 

LiNCK-Festschrift 276—318. 1930. Breslau, Univ., Agrikulturchem. u. bakteriolog. 
Inst.) K le v e r .

H. Bechhold, S. Ornstein und K. Silbereisen, Die Realctionsfahigkeit von 
Schwefel verschiedener Dispersilat. Die Dispersitat von S in einer Reihe von S-Pra- 
paraten wurde mkr. festgestellt. Die Rk.-Fahigkeit des S gegen l%ig. NaOH u. 
l°/oig. Na2S-Lsg. ist um so groBer, je feiner dispers der S ist, am groBten bei denjenigen 
Praparaten, bei denen der S eine kolloide Verteilung aufweist: Schuefeltalk, Sulfur 
colloidale, Sulfidal. Die kolloidalen Praparate wrerden bei 37° in l%ig. NaOH vóllig 
gel., bei gróber dispersen krystallinen Prodd. erfolgt selbst bei 72-std. Einw. keine 
Lsg. Auch im Tieryers. (weiBe Mause) zeigte sich, daB die feiner dispersen Praparate
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die Haut raschcr durchdringen ais grób disperse Verteilungen. (Dermatolog. Wchschr. 
89. 1539—44. 1929. Frankfurt a. M., Inst. f. Kolloidforsehung. Sep.) W r e s c h n e r .

B. C. J. G. Knight, Monomolekulare Filme ton Batylalkohol: Messungen an
monomolekularen Film en von Batylalkohol (Ootadecylglycerylather; vgl. H e ił b r o n  
u. Ow e n s , C. 1928. I. 3048) ergeben einen Flachenbedarf des Mol. von 26A2. Dies 
ist der Flachenbedarf von a-Monoglycoriden; wenn Batylalkohol ein /3-Glyeerid ware, 
dann miiBte der Flachenbedarf etwa 36A2 sein. Es ist daher anzunehmen, daB Batyl
alkohol u. auch Chimylalkohol (Cetylglycerylathor; vgl. D r u m m o n d  u . B a k e r ,

C. 1930. II. 82) die unsymm. a-Struktur besitzen. (Naturo 125. 351. 8/3. 1930. 
London, Hospital Medical Coli., Bakteriolog. Abt.) L o r e n z .

F. A. H. Schreinemakers, Membranę und Osniose. VI. (V. vgl. C. 1930. II. 
216.) Homogene, komplexe u. heterogene Membranen. Betrachtung des Einflusses 
der Natur der Membranen. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33. 
119—27. 1930. Leiden, Lab. f. anorgan. Chem.) L o r e n z .

H. Hulshof, Quellungsdruck und osmotischer Druck. (Vgl. C. 1927- II. 1798.) 
Betrachtungen iiber die Bedingungen an Grenzflachen mittels der Molekularattraktion, 
die pro Flachenelement d o ais die Kraft definiert ist, mit der aller Stoff an der einen 
Seite der ebenen Grenzfliiche, in der d o gelegen ist, die stoffliche Saule, die d o ais 
Grundfliiche hat, u. die an der anderen Seite der Grenzfliiche senkreclit auf ihr ruht, 
in der Riehtung senkrecht auf die Flachę zieht. In einem Punkt der Grenzschicht 
hat die Molekularattraktion im allgemeinen in der Riehtung der Schicht einen anderen 
Wert ais in der Riehtung senkrecht dazu. Unter der Annahme der Anisotropie des 
Druckes ais Folgę der Molekularattraktion ergibt sich, daB der osmot. Druck der 
Quellungsdruck ist. — Auf Grund dieser Anschauung -werden weiter noch die Teilchen 
von P e r r in  u . die Diffusion besprochen. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Proceedings 33. 165—75. 1930. Arnhem.) L o r e n z .

S. Bradford Stone, Die Korrektion der kinetischen Energie in slromenden Fliissig- 
keiten. Vff. versuchen durch Anwendung allgemeiner Prinzipien die Korrektion der 
kinet. Energie fur jeden Strómungstyp bei Benutzung von Capillarviscosimetern zu 
berechnen. Ein Teil des treibenden Druekes wird wahrend der Strómung der FI. zur 
Aufrechterhaltung von kinet. Strómungsenergie verbraucht. Bei kolloiden Fil. kann 
ein Anteil der kinet. Energie auch fiir die Rotation der suspendierten Teilchen u. fiir 
die Zerstórung von Strukturen wahrend der Strómung verbraucht werden. Mit Hilfe 
mathemat. Entww. ergibt sich schlieBlich eine dem PoiSEUlLLEschen Gesetz ahnliche 
Gleichung mit einem negativen Korrektionsglied. Ebenśo ergibt sich die gleiche 
Korrektion fiir die BiNGHAMsche Gleichung fur piast. Strómung. Bei der piast. 
Strómung von Gummi-Zementlsgg. ist die Korrektion der kinet. Energie besonders 
groB, da hier die ausgestrómte Fl.-Menge nicht dem treibenden Druck direkt, sondern 
einer Potenz desselben proportional ist. Vff. weisen zum SchluB darauf hin, daB bei 
groBen Korrekbionswerten der kinet. Energie das Auftreten anomaler Turbulenz- 
erscheinungen sogar bei relativ niedrigen REYNOLDS-Zahlen zu vermuten ist. (Journ. 
Rheology 1. 240—̂49. April 1930. College of The City of New York.) R o s e n t h a l .

Markus Reiner, Auf der Suche nach einem allgemeinen Gesetz der slromenden 
Materie. Vf. formuliert das Grundgesetz der Strómungslehre; es gilt die Beziehung 
G =  / ( r) (G =  Geschwindigkeitsgefalle, t  =  Sehubspannung). G u. r  sind nicht direkt 
meBbar. Man kann meist nur makroskop. GróBen, me AusfluBgcschwindigkeit QJt u. 
AusfluBdruck P  (bei Benutzung von Capillarviscosimetern) messen u. diese miteinander 
durch eine empir. Formel verkniipfen. Vergleicht man aber die an derselben Substanz 
in ahnlichen, jedoch verschieden dimensionierten App. gewonnenen MeBergebnisse, 
so versagen derartige Formeln, wie Yf. an Hand von Beispielen nachweist, da in die 
empir. ermittelten Konstanten nicht nur Materiał-, sondern auch App.-Konstanten 
eingehen. Erst durch Verkniipfung der gefundenen Konstanten mit den Viscosimeter- 
dimensionsgróBen lassen sich die in verschiedenen App. an derselben Substanz ge
wonnenen MeBergebnisse miteinander yergleichen, solange man denselben Viscosimeter- 
typ benutzt. Man erhiilt dann der PoiSEUlLLEschen Formel analog gebaute 
Gleichungen. Um unabhangig von jeglichen App.-Konstanten ein allgemeines 
Strómungsgesetz aufstellen zu kónnen, muB man die aus den Strómungsbedingungen 
ableitbaren Differentialgleichungen fiir die Randbedingungen integrieren. Vf. fuirt 
dies fiir 3 Falle durch: 1. fiir den theoret. gedachten Fali der Strómung zwischen 
parallelen Schichten, 2. fiir die Strómung im Capillarviscosimeter, 3. fiir die Strómung 
im Rotationsviscosimeter. So ergibt sich schlieBlich, daB die scheinbare Fluiditat in
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ihrer Bezichung zur Schubspannung unabhiingig von der Art des benutzten App. ist, 
u. daB hochstens 3 Konstanten zur Beschreibung der Materialeigg. strómender Stoffe 
erforderlich sind. (Journ. Rheology 1. 250—60. April 1930. Jerusalem, Univ.) R o s e n t h .

Tetsuya Ishikawa, Eine Viscosilaisformel fiir bindrę Gemisclie, unter Beriick- 
siclitigung der Assozialionsgrade der Beslandteile. VI. (V. vgl. C. 1930. I. 3754.) Vf. 
vergleicht die Formel von G arT enm e isT er (Ztschr. physikal. Chem. 6 [1890]. 524) 
?/ =  ko M [i] =  innere Reibung, M  =  Mol.-Gew., ko =  Konstantę fiir C1-, Br- u.) 
J-substituierte Verbb.) u. die von Mc L e o d  (C. 1925. I. 2526) rj — ku ajx (k ii =  
Konstantę fiir alle Fil., a =  Assoziationsgrad, x =  Freiraum); es ist ko x — ku  a. — ka 
u. kg x werden fiir eine Reihe Fil. homologer Reihen bereehnet. Fiir Formiate u. Ketone 
zeigt ko bessere Konstanz sonst kr: x. — Weiter bereehnet Vf. die Konstantę b einer 
Gleiohung von D u n s t a n  u .  W ils o n ,  dio Vf. in die Form log r\ —  — 3,22 + b M  
gebraeht hat (C. 1929. II. 2142), fiir einige einfache Fil. u. yergleicht b, Icg u. ka x 
relatiy zu den entsprechenden Werten yon Bzl., miteinander. Die Werte der Kon
stanten der einzelnen Verbb. sind nicht gleieh, zeigen aber einen alinlichen Gang. 
(Buli. chem. Soc. Japan 5. 117—21. April 1930. Tokyo, Inst. f. physikal. u. chem. 
Unterss.) L o re n z .

Elmer O. Kraemer und George R. Sears, Die Viscositdt verdunnter lyophiler 
Dispersionen. Die Viscositats-Konz.-Funktion lyophiler Kolloide (Gummi, Cellulose- 
deriyy., Styrole usw.) ist nicht linear, da schon bei relatiy geringen Konzz. an disperser 
Phase (l°/0) die Viscositiit abnorm ansteigt. Diese Erscheinung wird durch den hohen 
Solyatationsgrad lyophiler Kolloide erkliirt. Jedoch zeigen auch lang gestreckte, nicht 
solyatisierte Kolloide einen ahnlichen Effekt. Vff. weisen darauf hin, daB Mol.-Gew.- 
Bestst. nach den Methoden des osmot. Druckes bzw. nach S v e d b e rg  (C. 1930. I . 984) 
in Verb. mit Viscositatsmessungen an lyophilen Solen die Erforschung der beobachteten 
Erscheinungen ermoglichen. Vff. diskutieren ferner die EiNSTEiNsche Gleichung. 
Obgleich diese Gleichung nur einen fiir sehr verd. Suspensionen giiltigen Grenzfall 
darstellt, kann sie nach Ansicht der Vff. trotzdem bei Beriicksichtigung der Eigg. 
lyophiler Sole eine theoret. Basis zur Erklarung der hier beobachteten Erscheinungen 
liefern u. die Best. des jeweiligen Dispersitatsgrades in lyophilen Solen ermoglichen. 
Vff. messen die relatiye Viscositat von Nitrocelluloselsgg. verschiedener Konz. in 
Capillarviscosimetern bei 25° in yerschiedencn Lósungsmm. Aus den erhaltenen Werten 
laBt sich mit Hilfe der Gleichung yon E in s t e in  ein sogenanntes spezif. Vol. der solva- 
tisierten Teilchen berechnen. Vff. glauben, daB die Solyationstheorie fiir lyophile 
Kolloide noch sehr unvollkommen ist. (Journ. Rheology 1. 231—39. April 1930. 

Wilmington, Delaware, Experimental Station of E. I. d u  P o n t  DE N e m o u r  
and Co.) R o s e n th a l .

E. Karrer, Die Klassifizierung plastisclier Stoffe und die Erklarung einiger Eigen- 
schaften derselben. Piast. Stoffe lassen sich prakt. am besten nach der Art ihrer Herst. 
klassifizieren. So unterscheidet Vf. thermo-, chemo-, mechano-, cheo- u. solvoplast. 
Stoffe. Diese stehen in ihren Eigg. zwischen festen u. fl. Stoffen u. besitzen einen 
Schwellenwert der scherenden Kraft, unterhalb dessen ein piast. Stoff sich wie ein 
fester Kórper, oberhalb dessen wie eine Fl. yerhalt. Hierbei ist der zeitliche EinfluB 
bzw. die Einwirkungsdauer der scherenden Kraft mit in Rechnung zu setzen. Gewisse 
kolloide Lsgg., die Strukturviscositat zeigen, stehen den piast. Stoffen nahe. Charak- 
terist. fur letztere sind ihrc thixotropen Eigg. In manchen Fallen wird in solchen 
Systemen durch mechan. Einw. eine Erhohung der Viscositat bedingt (negative Thixo- 
tropie). Diese kann aber nur in iibersatt. Systemen auftreten, die infolge ihres labilcn 
Sol-Gel-Gleichgewichts unter mechan. Einw. disperse Phasen gelartig ausscheiden, 
die dann eine Erhohung der Viscositat bedingen. Zum SchluB diskutiert Vf. den Be- 
griff „Elastizitat“. Mit Riicksicht auf piast. Stoffe muB man vollkommene u. teilweise 
Elastizitat untcrscheiden. Letztere Art der Elastizitat ist fiir piast. Stoffe gerade 
charakterist. (Journ. Rheology 1. 290—97. April 1930. B. F. G o o d r ic h  Physieal 
Res. Lab.) R o s e n th a l .

Jerome Alexander, Colloid chemistry: principles and applications. 3rded. London: Chap
man & Hall 1930. (270 S.) 8°. los net.

B. Anorganische Chemie.
Otto Ruff und Herbert Krug, Uber ein neues Chlorfluorid-CIF,. Neben CIF 

(vgl. C. 1929- I. 1087) besteht auch noch ein Trifluorid, C1F3, welches beim Erhitzen
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von Cl2 oder CIF mit einem t)berschuB von F2 darstellbar ist. Der App. zur Darst. des 
CIF., ist der gleiehe, wie fiir die Darst. des CIF, nur wird hinter dem mit KF beschicktem 
Cu-Zylinder zur Adsorption des HF ein auf —170° gekiihltes QuarzgefaB, in welchem 
dio Verunreinigungen, vor allem die Kohlenstoffluoride, CU usw., aufgefangen werden. 
Drei Vorlagen dienen zur Verdichtung des C1F3 u. CIF, sowie des iiberschussigen F2. 
Die Vorlage fiir das ClF3 aus Quarzglas wird auf —70°, die zweite, ebenfalls aus Quarz- 
glas, fiir das CIF auf —150°, die dritte, aus gewóhnlichem Glas, fiir das F2 in fl. Luft 
gekiihlt. Bei einem F2-Strom von rund 1200 cem/Stde. u. einem Cl2-Strom von rund 
800 cem/Stde. sammeln sieh in den Vorlagen im Verlauf von 8 Stdn. etwa 5 cem C1F3 
u. etwa 20 cem CIF. Das Cl2 wird yollstiindig verbraucht. Die in dem rohen CIF, ent- 
haltenen leichter fluchtigenAnteile lassen sieh dadurch entfernen, daB man es 3—6Min. 
unter einem Druek von etwa 20 mm halt. Die Rk. CIF + F2 C1F3 ist umkehrbar u. 
fiihrt zu einem Gleiehgewicht, in dem bei 250° dio Zalil der CIF-Molekule ein Mehr- 
taches der ClF3-Molekiile ist. Reines C1F3 ist ais Gas farblos, ais FJ. lichtgriin, Zers.- 
Prodd. fiirben es dunkelgriin bis braun, festes C1F3 ist weiJB. Der Geruch erinnert an 
CIF. Der F. ist —83°. Der Dampfdruck bei 0° betragt 490 ± 5 nim. Die Zus. des C1F3 
wird durch Analysen u. D.-Best. siehergestellt. C1F3 ist iiuBerst reaktionsfahig. Organ. 
Stoffe, soweit sie fluorierbar sind, reagieren unter Feuererscheinung. Ein Tropfen des 
fl. CIF, auf Holz, Gewebe, Papier gegossen, yeranlaBt sofortige Entziindung. Die meisten 
Elemente werden oxplosionsartig angegriffen, auch yiele Oxyde reagieren in ahnlicher, 
Weise. Die Rk. des fl. C1F3 mit W. yollzieht sieh mit peitschenartigem Knall, auch gas- 
fórmiges reagiert noch sohr lebhaft. Tabellar. wird dio Rk.-Fahigkeit des C1F3 mit einer 
Anzahl von Metallen, Kichtmetallen, Oxyden, Salzen, Gasen u. organ. Verbb. angegeben. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 190. 270—76. Mai 1930. Breslau, Techn. Hochsch., An- 
organ. chem. Inst.) A s c h e rm a n n .

Otto Rllff und Klaus Clusius, Die Schmelzłemperaturen des Sauerstoff-2-fluorids 
und Stickstoff-3-fluorids. (Vgl. Torst. Ref.) Vff. besehreiben einen App. zur Ermittlung 
von Schmelztempp. in fl. H2. Die Schmelztomp. von etwa 98,5%ig. OF2 betragt 
—223,8°. Ein ziemlich reines Praparat von NF3 erstarrto bis —210° noch nicht, der F. 
eines etwas weniger reinen Praparats lag bei —216,6°, das Schmelzen war jcdoch erst 
boi —208,8° bsendet. Der F. des reinen KF3 muB somit noch oberhalb von —216,6° 
liegen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 190. 267—69. Mai 1930. Breslau, Techn. Hochsch., 
Anorgan. chem. Inst.) A sc h e rm a n n .

Otto Ruff und Walter Menzel, Das Sauersłofffluorid OI\. Vff. besehreiben einen 
nach den Angaben L e b e a u  u. DAMIENS zusammengestellton App. zur Darst. von 
rohem OF2 nach der Gleichung: 2 F2 + 2 NaOH == 2 NaF + H20 + OF2. Zur 
Reinigung des Rohfluorids wird ein aus Quarzglas angefortigter App. benutzt. Dichte- 
best. u. Analysen des Gases werden mitgeteilt. Die Siedetemp. des OF2 betragt —146,5°, 
die Sehmelztemp. —223,8°. Zur Best. der Bildungswarme wird ein besonderes Calori- 
meter konstruiert. Die Bildungswarme wird durch Verbrennen von F2, 02 u. OF2 
ermittelt, sie betragt —4,6 ± 2 Cal. pro Mol. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 190. 257 bis 
266. Mai 1930. Breslau, Techn. Hochsch., Anorgan. chem. Inst.) A sc h e rm a n n .

S. A. Wosniessenski, Uber Schwefetetickstoff. I I I .  Mitt. (II. vgl. C. 1929. II. 
1514.) Es wurde die von U s h e r  (C. 1925. I. 2364) bescliriebene blaue Modifikation 
des Si untersucht. Vf. glaubt jedoch, annehmen zu mu?sen, daB die blaue Farbo 
von fein yerteiltem S herriihrt u. somit hier keine besondere Jlodifikation yorliegt. — 
Weitere Unterss. ergaben, daB der N4S4 ais guter Indicator fiir dio Titration von 
niehtwss. Lsgg. von Sauren (Essigsaure u. Propionsaure) durch Alkoholate verwendet 
werden kann. — N4S4 zeigte weiter eine energ. katalyt. Wirksamkeit bei der Oxy- 
dation von K J  durch H202 in neutralem Medium (Bzl.), wobei die Rk. imter starkor 
Erwarmung u. heftiger Entw. yon O,, N, u. J  vor sieh geht. — Bei der Einw. von 
HjO,, auf die benzol. Lsg. von N4S4 entstehen stabilo S-Sole, die durch Elektrolyt- 
lsgg. koaguliert werden. (Journ. Russ. phys.-ehem. Ges. [russ.] 61. 1317—22. 1929. 
Moskau, Chem. Labor. d. Techn. Hochsch.) K le v e r .

Walter Hieber und Georg Bader, Uber Metallmrbonyh. VI. Neuartige Kohlen- 
oxydverbindungen von Eisenlialogeniden und'■ ihre chemische Charaklerisierung. (V. vgl.
C. 1930. I. 3285.) In einer Tabelle wird eine Obersicht gegeben fiber Metall-Kohleii- 
oxydsalze (gemischte Carbonyle) iiber monomolekulare, fliichtige, in indifferenten organ. 
Mitteln sl. u. uber bi- oder hóher molekulare, nur wenig oder nicht fliichtige, in indiffe
renten organ. Mitteln wl. oder unl. Metallcarbonyle. — Bei der Rk. des JEisenpenta-
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carbonyls mit Halogenen wurdo die Bldg. CO-haltiger Eisen (II)-Halogenide festgestellt. 
Bei tiefer Temp. entstclien zuniichst durch direkto Addition der Komponenten in verd. 
A.- oder PAe.-Lsg. bei —80° die Penlacarbomjl-Eisen (II)-Halonenide, Fe(CO)5X2;
dio Farbo vertieft sich in der Reihe Chlorid--> Bromid-->- Jodid von sehwach
gelb iiber orangegelb zu braunrot; bei ihnon zeigt sich dicselbe Abstufung der Loslich- 
keit (Jodid merkiich 1., Chlorid u. Bromid fallen sofort aus) wie bei den Tetracarbonyl- 
halogeniden. — Die Pentaearbonylhalogenide gehen bei Temp.-Erhohung spontan 
unter Abgabe von 1 Mol. CO in die entsprechenden Telracarbonylverbb. Fe(CO)4X2 
iiber, u. zwar das Jodid oberhalb —35°, das Bromid u. Chlorid bei ca. —10° bzw. 0°. — 
Ober Darst. der Tetracarbonyl-Eisen (II)-Halogenide vgl. C. 1928. II. 2339. Sie konnen 
nicht aus ihren Komponenten, Eisen (II)-Halogenid u. CO erhalten werden, u. zeigen 
stets n. Mol.-Gew. Nach Mol.-Gew. u. Farbę stellen sie Anlagerungsverbb. mit koordi- 
nativ G-wertigem Fe dar: [Fe(CO)4X 2], Stabilitiit u. Bildungswarmen steigen vom 
Chlorid iiber Bromid zum Jodid. Bei den Monocarbonyl-Platin(II)-IIalogeniden 
PtX2-CO liegen die Verhaltnisse ganz analog. Das Chlorid gibt bereits oberhalb +10° 
Eisen (Il)-Chlorid u. CO; bei tiefen Tempp. ist es bestandig; Bromid u. Jodid zer- 
fallen erst oberhalb +55° bzw. +75°. — Die Tetracarbonyl-Eisen (II)-Halogenide sind 
wie das Kohlenoxydhamoglobin u. a. organ. Fe-Salzverbb. mit CO lichtempfindlich; 
ihre Zers. u. die Bldg. der dabei in groBer Reinheit zu erhaltenden Eisen (II)-Halogenide 
erfolgt beim Chlorid am raschesten. — Die Annahme (1. c.), daB es sich um metastabile 
Verbb. handle, hat sich nicht bestatigt; auf calorimetr. Wege konnte festgestellt werden, 
dafi die Bildungswarmen der Eisentetracarbonylhalogenide aus ihren Komponenten, 
FeX2 -j- 4 CO positiy sind u. mit 17,86 bzw. 28,04 u. >30 Cal pro Mol. vom Chlorid 
iiber Bromid zum Jodid erheblich ansteigen. — Chem. Verb. der Eisentetracarbonyl
halogenide. Das Verh. gegen W. u. organ. Mittel, insbesondere Aminę wurde schori 
friiher (1. c.) beschrieben. — Die Stabilitat nimmt in der folgenden Reihe der ge- 
mischten P yridincarbonylsalze erheblich zu: Fe(CO)2Br2Pyr2, sehr labil, Selbstzers. 
u. nicht faBbar, griin — ->- Fe(CO)2J 2Pyr2, bei gewóhnlicher Temp. bestandig, durch 
Pyridin sofort zers., tiefgriin, lichtempfindlich— y Fe(CO)2(CN)2Pyr2, sehr stabil, auch 
durch Pyr. erst oberhalb 100° Zers., schwarzgriin, unempfindlich am Sonnenlieht. — 
Ahnlich wie Pyridin wirken auch andere Aminę, o-Phenylendiamin, o-Phenanthrolin etc.
— Bei den Rkk. des Acetylacelons mit den Tetracarbonyl-Eisen (Il)-halogeniden wurde 
kein Enolsalz gebildet. Es entstehen vielmehr unter ąuant. Entbindung des CO An- 
lagerwngsprodd. des Diketons mit den betreffenden Eisenhalogeniden, 2FeCl2-3acac 
(acac =  1 Mol. Acetylaceton), farblose Blattchen u. FeBr2 ■ 2 acac, schwach gelb, mikro- 
krystallin.; sind sehr empfindlich gegen O u. Feuchtigkeit; bei ihrer Zers. entsteht 
sofort das n. Eisenacelylacetonat. Dasselbe bildet sich auch in N2-Atmosphare auf Zusatz 
von W.; ein Teil des Acetylacetons muB hierbei das zweiwertige Fe oxydiert haben. — 
Dicarbonyldi-o-phenylendiamineisen(II)-jodid, Fe(CO)2[C6H4(NH2)2]2J2; Bldg. aus 1 Mol. 
Carbonyljodid in absol. A  bei 0° mit 2 Moll. Diamin unter Entw. von 2 Moll. CO; 
tiefgriines, krystallines Pulver, aus A. + Eiswasser; gibt sein CO leichter ab ais die 
entsprechende Pyridinyerb. In der Verb. fungiert das Diamin nur koordinativ ein- 
wertig (ygl. I). — Dicarbonyl-o-phenantlirolineisen (II)-jodid, Fe(CO)2J2-CJ2H8N2 (II), 
aus den Komponenten in absol. A.; rotbraunes, krystallines Pulver; relativ grofie Be- 
standigkeit; verliert auch beim Belichten kein CO; auch bei Verwendung eines t)ber- 
scliusses an Base werden bei der Darst. nicht mehr ais 2 Moll. CO frei. Bei der Zers. 
mit Pyridin entsteht Tetrapyridin-o-phmanlhrolineisen (II)-jodid, FeJ2(C5H5N)4- 
(C12H8N2), rote Blattchen; beim Zers. mit Sauren entsteht unter CO-Abgabe neben 
Eisen (Il)-salz das tiefrote Tri-o-phmanthrolineisen (Il)-katiom. — Didthylmdiamin- 
tetracarbonyleism (Il)-jodid, Fe(CO)4J 2 (en)2, Bldg. aus Eisentetracarbonyljodid in A. 
bei —20° mit wasserfreiem Athylendiamin; hellgelbes, krystallines Pulver; ziemlich 
luft- u. feuchtigkeitsempfindlich; gibt bei Zimmertemp. allmahlich volłstiindig ihr 
CO ab. Bei Verwendung eines Oberschusses an Base bilden sich lediglich harzige Prodd. 
unter Entweichen von CO. Die Konst. dieser Verb. laJBt sich nicht einwandfrei fest- 
stellen. Im Gegensatz zum Athylendiamin wird durch Pyridin die direkte Substituier- 
barkeit des CO stets gefordert, da es grófiere spezif. Verwandtschaft zum Fe besitzt 
u. dadurch die Verdriingung des CO ermoglieht. Selbst an Eisentetracarbonylbromid 
wird Athylendiamin bei —20° ohne CO-Entbindung Zunachst einfach addiert; die blaJ3- 
gelbe Substanz zerfallt jedoch rasch unter CO-Abgabe u. ist nicht isolierbar. — Daa 
Verh. von gasfórmigem NHZ gegen Tetracarbonyleisen (Il)-jodid ist dem der anderen 
Aminę ahnlich u. fiihrt bei —20° unter Entbindung von 1—2 Moll. CO zu NH3-haltigen
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Carbonylhalogeniden (gelb odor rot); auBerdem wird von der feinpulverigen Substanz 
die sich unter CO-Abgabe schnell weiter zers., NH3 adsorbiert, so daB einheitliche 
Prodd. ni cii t gefaBt wurden. Bei gewóhnlicher Temp. bilden sich unter Verdrangung 
des gesamten CO u. starker Warmeentw. sofort die Hexammineisen (Il)-Jialogeiiide, 
[Fe(NH3)6]X2. — Hydrazin gibt mit Tetracarbonyleisenjodid in A. bei —20" ohne 
CO-Entw. ein gelbes Additionsprod., vermutlich Fe(C'0)rJ i(N2Hi )2; zerfallt rasch bei 
gewóhnlicher Temp. unter CO-Abgabe. — Anilin u. Chinolin liefern mit Eisentetra- 
carbonyljodid keine CO-haltigen Prodd., sondern fiihrcn sofort unter Bldg. der ent- 
sprechenden Eisen (II)-jodidverb, zur yolligen Entbindung des CO. — In den Eisen- 
earbonylhalogeniden wird das J  durch Cl oder Br, ohne daB CO frei wird, vollstandig 
verdrangt, solange man unterhalb der Zers.-Tempp. der Substanzen bleibt. — Aus 
dem Carbonylbromid wird beim Schiitteln mit Hg unter Bldg. von Eisen (Il)-bromid 
samtlich.es CO frei; dieselbe Zers. laBt sich rascher mit Eg.-Lsg. des Bromids dureh- 
fuhren. — Das Tetracarbonyljodid gibt mit Hg unter Entw. von genau 1 Mol. CO eine 
Verb. Fe(G0):)HgiJ 2, gelbbraunes Pulver; sehr bestandig gegen nicht oxydierende 
Mineralsauren; konz. HN03 zers. momentan unter heftiger Gasentw., desgleichen H202 
u. KMnO. unter Bldg. von HgJ2; Pyridin u. KCN wirken selbst beim Kochen nicht ein; 
mit J-KJ erfolgt Auflosung unter Bldg. von [HgJ4]~-Ion; ahnlich zers. Pyridin-J-Lsg. 
unter intermediarer Bldg. des grunen Fe(CO)2(Pyr)2J 2; beim Kochen mit Alkalilauge 
wird Fe (II)-Hydroxyd neben Hg abgeschieden; beim trockenen Erhitzen sublimiert 
das gclbgrune HgJ, danach tritt auch HgJ2 neben Hg auf, metali. Fe bleibt zuriick. — 
Die Wrkg. des Hg auf Eisentetracarbonylhalogenide beruht danach darauf, daB das 
Hg zunachst stets an das Halogen gebunden wird; sodann wird das CO je nach der 
Bestandigkeit der Carbonyhrerb. vollig oder teilweise abgegeben. — Die Zersetzungs- 
geschwindigkeit der Tetracarbonylhalogenide in W. oder organ. Mitteln wird durcli 
Ggw. von Mineralsauren ganz erheblich herabgemindert. Es ist móglich, daB die Stabili- 
siorung z. B. durch HC1 auf einer Anlagerung von HC1 in HCl-Lsg. an die Eisentetra
carbonylhalogenide zuruckzufuhren ist. — Bei der Einw. von Siickoxyd auf Tetra- 
carbonyleisen (Il)-jodid (auf das -chlorid u. -bromid findet unterhalb der Zers.-Temp. 
keine Einw. statt) bei 75—80° entsteht eine Verb. Fe2J 3(NO)4; sie muB, da NO ais 
Neutralteil fungiert, 1 Atom Fe in einwertiger Oxydationsstufe neben zweiwertigem 
Fe enthalten; beide Fe-Atome sind dann auBerdem koordinativ vierwertig (vgl. III); 
tiefbraiine Nadeln; ziemlich O-empfindlich; zers. sich an der Luft; gibt mit Pyridin 
u. verd. Sauren rasch NO ab unter Bldg. einer Ferrosalzlsg.; auch beim trockenen 
Erhitzen tritt Zerfall unter NO-Entw. ein. — Die luckenlose Reihe der Eisen (II)- 
halogenidverbb. mit 1—5 Moll. CO/Fe wird in einer Tabelle zusammengefaBt; das Fe 
ist in diesen Verbb. stets zweiwertig. — A bsorptionsmessungen an Telracarbonyleisen-(II)- 
halogeniden u. am Eisenpentacarbonyl beweisen den engen Zusammenhang zwischen 
beiden Yerbindungsklassen. Zur Ausfuhrung der Messungen wurden dio Eg.-Lsgg. 
der Substanzen verwandt. Die Loslichkeit der Carbonylhalogenide in Hexan ist nur 
sehx gering, auBerdem bewirkt es bald Zers. — Die Existenz- u. Bildungsweise der 
Tetracarbonyleisenhalogenido berechtigt nicht zu dem SchluB, daB bereits im Fe(CO)s
1 CO andersartig gebunden sei. Sam tli che CO-Moll. sind jedenfalls gleichwertig (energet.) 
u. ais solche direkt mit dem Fe yerbunden. Die bereits friiher in diesem Sinne ab- 
geleitete elektronentheoret. Anschauung laBt sich auch auf die Verbb. Fe(CO)4X 2 iiber- 
tragen, wenn man fur jedes der beiden Halogenatome homoopolare Bindung mit dem 
Fe-Atom annimmt. Jlan gelangt so fiir die Tetracarbonylhalogenide ahnlich wie fiir 
das Fe(CO)5 Zu einem Edelgas- (krypton-)ahnlichen Elektronensystem. In Uberein- 
stimmung damit befindet sich der von W. K l e m m  u. W. T ilk  festgestellto Diamagnetis- 
mus des Tetraearbonyljodids. — Das CO besitzt in den Carbonylyerbb. in chem. Hin- 
sicht halogenahnlichen Charakter u. geht jedenfalls infolge sehr starker Polarisation 
eine Art Atombindung (iiber den C) mit dem Metallatom ein. Besonders groB ist die 
Ahnlichkeit zwischen CO u. Cyanion (vgl. die folgetide Abhandlung). — Carbonyl-
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halogenido u. reino Carbonyle stollen nach chem. Verh., Stabilitatsabstufung, Magnetis- 
mus u. Lichtabsorption eine einheitliche Verbindungsklasse dar. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 190. 193—214. Mai 1930.) B u s c h .

Walter Hieber, Karl Ries und Georg Bader, Uber MetaUcarbonyle. V II. tlber 
die Raumbeanspruchung des Kolilcnoxyds in seinen Melallsalzverbindungen und in 
den Metallcarbonylen. (VI. vgl. vorst. Ref.) Es war zu priifen, ob sich Gesetz- 
maBigkeiten im Gang des CO-Volumens, z. B. boi ahnlich zusammengesetzten CO- 
Salzen, in Abhangigkeit von der Molzahl gebundenen CO oder, bei Carbonylhalogeniden, 
vom Anion, zeigen; ferner war es móglich, daB sich das CO-Vol. entsprechend der 
Stabilitat der Verbb. andert, wie es auch sonst bei Neutralteilen in Komplexen bekannt 
ist; schlieBlich war die experimentelle Móglichkeit gegeben, die LANGMUlRsche Regel 
des Isosterismus zu priifen, wonach CO u. CN-Ion bei gleicher Gesamtelektronenzahl 
gleiches Vol. besitzen sollen. — Es werden zunachst erganzende experimentelle An- 
gaben gemacht, soweit der fiir D.-Bestst. wesentliche Herstellungsgang der Verbb. nicht 
eindeutig feststeht, Literatur vgl.Original: Carbonylkoballocyankalium, [Co(CN)5(CO)]K3; 
Bldg. aus CO, Co-Acetat, KCN u. K-Acetat bei —10 bis 0°; aus W. + A, — Carbonyl- 

ferrocyankalium [Fe(CN)5(CO)]K3; Bldg. aus Trinatriummonamminpentaeyanoferroat 
Na3Fe ■ (CN)5(NH3) ,3—6 H20 + CO in essigsaurer Lsg. u. Umsetzung des daraus mit 
FeClj gefallten violetten Ferrisalzes der Carbonylpenlacyanoferrosaure mit K2C03 in W. 
u. Weiterverarbeitung; aus W. + A. — Dichlorokohlenoxydplatin, PtCl2(CO), Bldg. 
durch Leiten von Cl u. CO bei 240—250° iiber Pt-Scliwamm u. Sublimierung bei 250° 
im C02-Strom; aus CCI.,. — Dichlorodilcohlenoxydplatin, PtCl2(CO)2, Bldg. durch Subli- 
mation der Monocarbonylverb. im trockenen CO-Strom bei 150°". — Dibromokohlen • 
oxydplatin, PtBr2(CO), aus PtCl2(CO) durch Verdampfen mit konz. HBr; aus h. Bzl. — 
Dijodokohlenoxydplalin, P tJ2(CO), aus PtCl2(CO) durch Abrauchen mit konz. H J; 
verunreinigt durch [PtX3(CO)]H, (X =  CL,J). — Die D.-Messungen wurden nach 
dem Hochvakuumverf. von B i l t z  u. a. mit einer hoclisd. Fraktion eines fl. Paraffins 
ais Sperrfl. Torgenommen. — Die Verb. Fe2(GO)iPyr3 muB unter AusschluB von O im 
N-Strom eingewogen werden; die Genauigkeit liegt meist innerhalb 1%. — Das Nuli- 
punlctsvólumen des CO wird auf verschiedenen Wegen zu 25 extrapoliert; sein Volumen 
ist danach dem des Cyan- oder Jodions sehr ahnlich entsprechend der Reihe: F (12,4) —>- 
Cl (16,5) -> Br (19,5) -> CN (etwa 24) -> J  (24,3) -> CO (etwa 25). Diese Volumina 
tragen lediglich den Charakter von Raumbeanspruchungszahlen, nicht von Atom- u. 
Molekiildimensionen. — Bei den analog gebauten Hexacyano- u. Carbonylpenła- 
cyanosalzen des 2- u. 3-wertigen Fe u. Go wird der Isosterismus zwischen CO u. CN-Ion 
experimentell naehgewiesen. Die Komplexe besitzen ident. Mol.-Volumina. — D.-r\, 
von K3Feul(CN)a 1,858; K3Co™(CN)0 1,878; K3Fe™(CN)s(CO) 1,868; KzGo^{GN):,{CO) 
1,888. — Die Raumbeansprucliung des CO in den Carbonylhalogeniden des 2-werligen 
Fe u. Pt ist nicht einwandfrei auf dieselbe Art durch subtraktive Berechnung aus Mol- 
vol. u. Salzvol. zu ermitteln, wie es sonst fiir Neutralteile (NH3, H20 usw.) in Komplexen 
geschieht. Volumwerte, die mit dem Normalvolumen des CO im Einklang stehen, 
ergeben sich erst, wenn man dem halogenahnlichen Charakter des CO Rechnung tragt, 
u. im Sinne dieser Anschauung annimmt, daB sich CO- u. Halogenyol. mehr oder weniger 
weitgehend ausgleichen. — Der Gang der CO-Volumina erscheint bei den Fe- u. Pt- 
Carbonylhalogeniden gerade entgegengesetzt (vgl. Tabellen im Original); der Befund 
entspricht aber ganz den Loslichkeitsverhaltnissen der Verbb.; die Lóslichkeitsunter- 
schiede sind in beiden Reihen sehr groB. — Dem groBen Gang der Halogenvolumina 
bei den Pt (II)-Halogeniden entspricht eine ahnlich starkę Abhangigkeit des CO-Vol. 
vom Anion. — Fe^O^Ch, D.°24 1,941. — D.“4 von Pe{C04)i?r2 2,5042; Pe(CO)4./2 
2,8390; PtCl2(CO) 4,2346PlCl2{CO)2 3.4SS2; PlBr„(GO) 5,1154; Pt.J2(CO) 5,257. — 
Bei den monomeren, fliichtigen Metallcarbonylen sind Eigg. u. CO-Volumen im gleichen 
Sjnne von der Stellung des Metallatoms im period. System abhangig. Stabilitat u. 
Kontraktion des CO-Vol. gehen einander parallel. — Cr(CO)0, D.lg 1,77. — Mo(GO)a,
D.I5 1,96. — Fe(CO)s, D.,0 1,457. — Fe2(CO)9, D.1S 2,085. — [Pc(CO)4]3, D.ls 1,996;
D.“4 2,0045. — [Co(CO)4]2, D.j8 1,73. — Ni(CO).,, D.17 1,3185. — Ahnliche Zusammen- 
hange, besonders zwischen Stabilitat der CO-Verbb. u. CO-Volumen ergeben sich 
bei den polymeren u. insbesondere den aminsubstituierten Fe-Carbonylen. — D.254 von 
i\{CO)5 en2 1,768; Fą(C0),Pyr3 1,569; Fe^O^Hg 3,373; Fe(CO)tHgiCl2 4,020; Fe(C0)3 
Hg2J„ 5,244; Fe(CO)iHg2J 2 4,657. — Die Hg-haltigen Fe-Carbonyle sind ais besondere 
Verbindungsgruppe charakterisiert, bei der die Ggw. des Hg eine Dilatation des CO- 
Vol. bewirkt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 190. 215—26. Mai 1930.) Buscil.
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Walter Hieber und Ewald Becker, Uber Eisentetracarbonyl und sein cJiemisches 
Verhalien. VIII. Mit’t. iiber Metallcarbonyle. (VII. vgl. vorst. Abhandlung.) Dio 
Ergebnisso zeigen in ihrer Gcsamthcit, daB das CO in den Metallcarbonylen u. ihren 
Deri w . in chem. Hinsicht zwoi Funktionen in sich yereinigt: es ist ais neutrales Molekii 1 
gebunden u. ais solches, ivie NH3, W. u. andero oft nur dipolartig gebundene Liganden 
in Komplexen (CO besitzt an sieli nur sehr schwachen Dipolcharakter), gegen Neutral- 
komponenten wio NH3, Amino, Alkohole usw. substituierbar; andererseits yertritt es, 
ohne elektronegative Ladung, das Anion. Infolge sehr starker Polarisation ist eine 
Versehmelzung der Elektronengebaude von Metallatom u. CO eingetreten, d. h., es liegt 
eine unpolare Bindung zwischen Metali- u. CO—C-Atom vor, etwa yergleiehbar der 
Atombindung von Halogen, wie z. B. des J  im CuJ. Eine ahnliche Bindungsart mit 
dem Zentralatom (bzw. łon) ist prinzipiell auch bei anderen Addenden wie NH3 oder 
Dipyridyl usw. móglioli, wie beroits der Diamagnetismus der Komplexe [Fe- 
(Dipyridyl)3]++ oder [Co(NH3)0]+++ u. a. mit paramagnet. Zentralatomen zeigt. — 
Eisentetracarbmiyl, [Fe(CO)4]3; Bldg. aus Alkalialkoholat u. Fe(CO)- nach dem ab- 
geanderten Verf. von F reund lioh  u . Malchow (C. 1925. I. 944); muB vor jedem 
Vers. gereinigt werden, da stets dureh Fe-Oxyd an der Oberflache verunreinigt; er- 
leidet Selbstzers. (widerlicher Geruch); das Rohprod. wird mit CH3OH uberschichtet, 
mit ea. 20°/oig. HC1 unter O-AusschluB erwarmt, mit verd. HCI, absol. A. u. absol. A. 
gewaschen; Perhydrol greift es nur sehr maBig an; swl. in indifferenten organ. Mitteln; 
die sehr verd. Lsgg. in Chlf., Bzl., A. sind intensiy griin u. werden an der Luft unter 
Abscheidung von Fe-Oxyd zers. Ein Dialysiervers. der Acetonlsg. des Eisentetra- 
earbonyls mit SoHLElCHER-ScHULLscher Membran gegen reines Aceton ergibt stets 
ohne weiteres ein positiyes Resultat, sofern man bei AusschluB von Luft-O, der die 
verd. AuBenlsg. sofort zers. wiirde, arbeitet. Ist sehr empfindlich gegen O. Mol.-Gew.- 
Best. in Fe(CO)5 ais Lósungsm., in dom das Tetracarbonyl sl. ist, ergaben die trimero 
Struktur (etwa i  oder II). — Eisentetracarbonyl reagiert sehr stiirm. mit Pyridin unter 

e o n  n i  i r .po ■ 6 1
I  (0C)3Fe(C0)3Fe(C0)3Fe(C03); I I  (OC)4Fe[OC-Fe(CO)3]2; Fc|^g.Fe(C0)4|

Bldg. von Tricarbonylpyridineisen, Fe(CO)3Pyr; die zuerst griine Farbę derLsg. schlagt 
dabei in intensives Rot um; fast schwarze Prismen; sehr pyrophor. Daneben entsteht

Pyr
nach dem Schema 2Fe(C0)4----»-Fe(C0)3Pyr + Fe(CO)5 Eisenpentacarbonyl. —
Bei iiber 40° fiihrt die Rk. zum Dieisentripyridintetracarbonyl, Fe2(CÓ4)Pyr3; laBt man 
das Rk.-Gemisch bei gewóhnlicher Temp. lungere Zeit stehen, so entstehen Zwischen- 
verbb. mit 2—3 Moll. CO pro 1 Atom Fe. Die Tricarbonylverb. yermag CO unter 
Riickbldg. von Fe(CO)5 zu absorbieren; bei Einw. von Halogen wird das CO entbunden; 
mit J  in Pyridinlsg. entsteht bei —20° unter Abgabe von 1 Mol. CO das tiefgriine 
Dipyridindicarbonyleisen (Il)-jodid: Fe(CO)3Pyr -f J 2 (Pyr) -> Fe(CO)2Pyr2J 2 + CO. — 
Eisentetracarbonyl gibt mit Pyridin u. Athylendiamin bei 0° tiefrote Pyramiden von 
Tricarbonylathylendiamineisen, das noch 1,5 Mol. Pyridin enthalt: Fe(CO)3 emPyr,^; 
gibt mit absol. A. oder am Hochvakuum ihr Pyridin ab unter Bldg. der reinen Tri- 
carbonylathylendiaminrerb., Fe(CO)3 en; helianthinfarbene, hochst pyrophore Blattchen. 
Gibt bei weiterer Einw. von Pyridin zunachst 1/„ Mol. CO ab unter Bldg. von Fe(CO)2, Pyrx 
(tiefrot, krystallin); betragt der CO-Geh. nur noch 2,5 Mol. pro 1 Atom Fe, so entsteht 
ais Endprod. Fe2(CO)b(en)2, carminrote Prismen. — Die Siiurezers. der Tricarbonyl- 
aininverbb. mit 20%ig. H2S04 yerlauft unter Rotfarbung u. Abscheidung von Fe(CÓ)4 
nach dem Schema:

2 Fe(CO)3Pyr + 4 H+ =  Fe++ + Fe(CO)4 (polymer) + 2 CO + H2 + 2 PyrH+ , 
nach dem genau die Halfte des Gesamteisens in Fe(CO)4 u. Eisen (II)-Ion iibergefiihrt 
wird. — Boi der Einw. von CH3OH auf Fe(CO)4 schlagt die anfangs griine Lsg. iu 
intensives Rot um, wobei nach dem Schema:

[Fe(C0)4]3 C1T3'0H >- 2 Fe(C0)3,CH3-0H + Fe(CO)5 + CO 
das Tricarbonylmethanoleisen, Fe(CO)3, CH3OH entsteht; sehwarzrote, grobkrystalline 
Substanz, aus CH3OH; ist im Unterschied von den aminsubstituierten Carbonylvcrbb. 
in W. u. indifferenten organ. Mitteln A(., Bzl. etc.) nur gering, aber mit intensiv roter 
Farbę 1.; ist, selbst in W., monomer; die Lsg. in W. erfolgt ohne Hydratation oder Zers. ; 
mit Pyridin bildet sich Tricarbonylpyridineisen; Pyridin u. J  fiihren bei —20° zum 
Dicarbonyldipyridinferrojodid. Die Siiurezers. der Tricarbonylmethanolyerb. mit 
20°/oig- HoSO, yerlauft nach der Gleicliung:

4 Fe(CO)s, CH3-OH + 2 H+ =  [Fe(CO)4]3 + Fe++ + H2 + 4 CH3-OH
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■wobei kein CO frei wird (im Unterschied von der Saurerk. der Pyridincarbonyle; die 
iriiher, C. 1930.1. 2376, angegebene Zers.-Gleicłmng gilt nicht fiir das Methanolderiy.); 
eine ahnliche Zers. bewirkt der Luft-O:

4 Fe(CO)3, CH3- OH + i/2 02 =  [Fe(CO)4]3 + FeO + 4 CH3- OH 
Die tiefroten Lsgg. der Substanz in W. oder organ. Mitteln werden daher an der Luft 
raseh griin [Bldg. von Fe(CO).,]. Mit reinem O erfolgt sofort explosionsartige Ver- 
puffung. Die CO-Abgabe bei der therm. Zers. unter LuftabschluB tritt erst oberhalb 
80° ein unter gleichzeitiger Abgabe von CH3 ■ OH; boi weiterem Erhitzen entsteht auch 
Pentacarbonyl. — Auf Fe(C0)5 wirkt CH3OH unter gewóhnlichen Bedingungen nicht 
ein; Rk. erfolgt aber bei andauerndem Erwarmen u. unter dem EinfluB des Lichtes. 
Dies beruht auf der hierbei eintretenden Bldg. von Eisennionacarbonyl, das sich bereits 
durch gróBere Rk.-Fahigkeit auszeiehnet, entsprechend seiner dimeren Struktur. — 
Wahrend man in der Zers. der Tricarbonylmethanolverb. unter Bldg. von Fe(CO)4 
ohne CO-Verlust eine weitere Stiitze fiir die trimere Struktur desselben erblicken 
kann, ist das versehiedene Verh. der aminsubstituierten Carbonyle, bei denen immer 
nur halftige Zers. in Ferroion u. Carbonyleisen eintritt, vermutlich auf die dimere 
Struktur derselben zuruckzufiihren. — Bildungsweise u. chem. Verli. des Triearbonyl- 
methanoleisens zeigen, daB diese u. andere Substanzen desselben Typs bei der Rk. von 
Alkoholat mit Fe(CO)6, die zum Fe(CO)4 fiihrt (vgl. F reund lich  u. Malchow, 
1. c.) die wesentliche Rolle spielen. — Das Tricarbonylmethanoleisen gibt bei der Zers. 
mit sd. CH30H unter O-AusschluB CO u. H2 genau im Volumverhaltnis 2: 1 unter 
.gleichzeitiger Bldg. von Fe(CO)5 u. einem rotvioletten, feinpulvrigen Prod., gibt mit 
Sauren Eisen(H)-Salz, gleichzeitig eine geringe Menge Fe(CO)4. Das Prod. bestelit zu 
85% aus Eise?i(II)-methylat; es handelt sich aber nicht einfach um ein mechan. Ge- 
menge aus diesen beiden Verbb.; die Substanz ist sehr O-empfindlich, glimmt an der 
Luft sofort ab, wobei intensiver Geruch naeh Formaldehyd auftritt. — Es handelt 
■sich danach um eine Disproportionierung der Tricarbonylverb. unter innermolekularem 
Austausch der CO-Moll. gemaB den Gleichungen: I. 3 Fe(CO)3 =̂= Fe(CO)5 + 2 Fe(C0)2 
u. II. Fe(CO)» + 2 CH3-OH =  Fe(OCH3)2 | H ,  j-2 CO. — Die Ersclieinung des 
CO-Austausches bei Carbonylrkk. ist sehr allgemein, wofiir eine Reihe von Beispielen 
angefiihrt werden; die CO-Disproportionierungen finden ihr Analogon in gewissen 
Zerfallsrkk. von Halogeniden mittlerer Ilalogenierungsstufen: 2 MoCl3 =  MoCl2 (poly- 
mer) + MoCl4. — Die Beweglichkeit des CO in den Eisencarbonylverbb. wird schlieBlich 
noch besonders illustriert durch die Gleichgewichtsrkk. zwischen Pyridincarbonylen 
u. CO-Gas, das unter Riickbldg. von Fe(CO)5 absorbiert wird; auch beim Tricarbonyl
methanoleisen konnte, wenn auch nur in geringem MaBe, die Fahigkeit CO aufzunehmen, 
festgestellt werden. — Zum SchluB wird eine Ubersicht iiber die durch Neutralteile 
substituiertenEisencarbonyle gegeben, bei denenauf 1 Atom Fe 5 Moll. CO: Fe(CO)sNH3, 
Fe(CO)5en; 3 Moll. CO: Fe(CO)3(NH3)2; Fe(CO)3Pyr; Fe(CO)3en; Fe4(CO)I2(en)3 (noch 
unveroffentlicht) Fe(CO)3CH3-OH; 2,5 Moll. CO: Fe2(CO)5(en)2 u. 2 Moll. CO kommen: 
Fe2(CO)4Pyr3; Fe2(CO)4(en)3 (noch unveroffentlicht). — Das Ausbleiben von Verbb. 
mit 4 Moll. CO pro 1 Atom Fe wird mit der stets sofort stattfindenden Disproportio
nierung des Fe(CO)4-Restes wahrend der Rkk. begrtindet. — Es existieren weiter auf 
Grund der bisherigen Unterss. keine derartigen Substanzen mit weniger ais 2 Moll. 
CO pro 1 Atom Fe; sie spielen offenbar die Rolle eines Pseudohalogens u. sind zur 
Spreizung der Metallatome notwendig; sie sind lediglich durch Halogene wie Br, J  
oder CN substituierbar; bei den Carbonylhalogeniden konnte dementsprechend die 
liickenlose Verbindungsreihe mit 1—5 Moll. CO pro 1 Atom Fe festgestellt werden. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1405—17. Juni 1930. Heidelberg, Univ.) Busch.

P. Villard, Ober die Reduklion von Natriumozyd durch Wasserstoff. (Vgl. C. 1929.
I. 2911.) In Natron- oder Kaliglasern wird bei hohen Tempp. durch H2 Alkalimetall in 
Freiheit gesetzt. Vf. untersueht die Red. von Na20 dureh H2, indem er durch eine auf 
800° u. dariiber erhitzte Rohre aus sehr schwer schmelzbarem Glas, in der sich Na20 
befindet, H2 leitet. Hierbei bilden sich Na-Dampfe, welche bei Beleuchtung mit Na- 
Licht schwarz erscheinen. Die entstandene kleine Menge Na wird allerdings durch das 
gleichzeitig entstehende W. sofort wieder oxydiert, so daB es unmóglich ist, Na-Ab- 
scheidung zu erhalten. DaB das Na jedoch durch Red. des Na20 mit H2 entstanden sein 
muB, u. nicht durch Dissoziation, wird gezeigt, indem der H2 durch N2 ersetzt wird. 
Hierbei kann bis zu Tempp. von 900° kein Na-Dampf festgestellt werden. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 190- 1329—31. 11/6. 1930.) A scherm aN N .

Adolf Pabst, (Jber die Hydrate des Natriwncarbcmats. Durch Unterss. im System

XH. 2. ■ 57
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Na2C 03- K2C 03- Ii, O wird die Existenz des Hydrates Na2C03-21/2 H20 endgiiltig be- 
statigt. Die krystallograph. u. opt. Eigg. wurden vermessen. (Amer. Mineralogist 15. 
69—73. Febr. 1930. Univ. of California.) Te o m e l .

E, Rinek, Gleichgewicht im gesclimolzenen Zustand zwischen Kalium, Natrium 
und ihren Fluoriden. In  gleicher Weise wie friiher fiir die Jodide von Na u. K (C. 1930.
I. 1610) bestimmt Vf. das Gleichgewicht Na + KF =  K + NaF boi 1000° in Ni-Rohr. 
Nach der Rk. trennen sich die beiden Phasen Metali-Salz scklecht; daher ist der 
Fehler der analyt. Best. groB (etwa 30%). Die Konstantę des M.-W.-G. fiir [Na][KF]/ 
[K][NaF] ist 0,29. (Compt. rend. Acad. Sciences 1930. 1053—54. 5/5. 1930.) L o r e n z .

A. Sieverts und Heinz Muller, Das reziproke Sałzpaar MgCl2,Na2(N03)2,H„0. I. 
Vff. geben eine ausfiihrliche Literaturiibersicht iiber die einzelnen, bisher bearbeiteten 
Teile des reziproken Salzpaares MgCl2—Na2(N03)2—H20. Im AnschluB daran werden 
eigene Messungcn iiber die Isothermen dieses Systems bei 15, 25 u. 50° in Tabellen- 
form u. in Diagrammen veroffentlicht u. mit den Werten anderer Autoren yerglichen. 
(Ztschr- anorgan. allg. Chem. 189. 241—57. 22/4. 1930. Jena, Chem. Inst. d. Univ., 
u. Krefeld.) ' DtisiNG.

Travers und J. Sehnoutka, Studium der hydratisierten Calciumaluminate. Die 
Unterss. der Vff. bezwecken Klarung der bisher noch wenig bekannten Konst. der 
Zemente, u. zwar werden zu diesem Zweck zunachst die hydratisierten Aluminate 
untersucht. Kaliumaluminat, KA102-1,5 H20, ist 11. in W. Nach einiger Zeit tritt 
Hydrolyse ein, die in konz. Lsgg. beinahe yollstiindig, in verd. Lsgg. hingegen gering 
ist. Das hierbei entstehende krystallisierte Al(OH)3 ist gegen Sauren u. Basen sehr be- 
standig. Diese Eig. ermóglieht den Nachweis in Mischungen mit Aluminaten. Beim 
Versetzen von frisch gefalltem A1(0H)3 mit der theoret. Menge Ca(OH)2 entsteht 
hydratisiertes Monocalciumaluminat. Diese Verb. entsteht auch beim Losen von 
wasserfreiem A1203 • CaO in W. Das hydratisierte Monocalciumaluminat liifit sich nicht 
in krystallisierter Form erhalten. Auf Zusatz von Kalkwasser zu einer Monocalcium- 
aluminatlsg. fallen yerschiedene Polycalciumaluminate aus, dereń Bldg. von dem je- 
weiligen ph der Lsg. abhangig ist. Das Tricalciumaluminat, A12C3 ■ 3 CaO ■ 211:I20, 
krystallisiert in langen Nadeln, u. entsteht bei einem ph von 11,57—11,62. Bei einem 
Ph zwischen 11,62 u. 11,79 entsteht eine Verb., die 3—4 Moll. CaO auf 1 Mol. A1203 
entlialt, sich jedoch in der Zus. mehr dem Tricalciumaluminat naliert, u. in Form 
doppelbrechender Spharolithe krystallisiert. Bei einem ph yon 11,79—11,89 entsteht 
ebenfalls eine Verb., dereń Zus. zwischen 3 u. 4 Moll. CaO auf 1 Mol. A1203 schwankt, 
sich jedoch in der Zus. mehr dem Tetracalciumaluminat nahert. Sie scheidet sich lang- 
sam in Form hexagonaler Krystalle aus. Die beiden letzteren Verbb. sind wahrschein- 
lieh feste Lsgg. von hydratisiertem Tricalciumaluminat u. Ca(OH)2. Die krystalli- 
sierten Aluminate sind in W. ohne Riickstand 1., u. zwar zerfallen sie hierbei in die 
Monoyerb. u. Ca(OH)2. Sie werden nur von solchen konz. Lsgg. angegriffen, welche ent- 
weder durch doppelte Umsetzung 1. Verbb. bilden, z. B. KOH, NaCl, oder unter Bldg- 
anderer Verbb. reagieren, z. B. Behandlung mit CaS04, wobei Sulfoaluminat entsteht. 
Gegen andere Reagenzien, die diese Eigg. nicht besitzen, z. B. Ca(OH)2, CaCl2, MgCl2, 
sind sie bestandig. Die hydratisierten Ca-Aluminate vermógen CaCl2 zu fixieren, ohne 
jedoch definierte Verbb. damit zu bilden. Im Gegensatz dazu existiert eine wohl- 
definierte Verb. mit Ca>SO,, das Candlotsche Sak, Al203-3 CaO, 2,5 CaSO^-30 H20, 
in langen Nadeln krystallisierend, welche denen des Tricalciumaluminats iihneln. Die 
leiclite Bldg. dicser Yerb. aus Ca-Aluminaten u. verschiedenen Sulfatlsgg. liiBt vermuten, 
daj] sie in Zement vorkommt, welcher der Einw. von sulfathaltigem W. ausgesetzt ist. 
Vff. schreiben der Korrosionsfestigkeit dieses Ca-Sulfoaluminats gegen gesatt. Lsgg. von 
Kalkwasser u. MgS04 die Ursache fiir die Widerstandsfahigkeit von Zementen gegen 
Mg-haltige Wiisser zu. Der Arbeit ist eine Reihe von Mikrophotographien der ver- 
schiedenen Salze beigefiigt. (Ann. Chim. [10] 13. 253—335. Marz 1930.) Aschermann.

Katsuzo Koyanagi, Die Mineralarten in den kunstliehen Schmelzen von 2 CaOSiO2,
3 CaO■ Si02 und S CaO-2 Si03-Al203. In allen Schmelzen wurden Nadeln yon starker 
Doppelbrechung gefunden, am meistenin der Schmelze yon 2 Ca0-Si02. Wahrscheinlich 
bestehen diese Nadeln aus Bicalciumsilicat. Nur in der Schmelze yon 3Ca0-Si02 
wurden schwaeh doppelbrechende Krystalle gefunden, welche dem Alit des Portland- 
zements entsprechen. In den Schmelzen, welche glycerinlóslichen freien Kalk enthielten, 
kamen viele rundliche oder ellipt. in die Lange gezogene Kórnehen vor, wrelche wahr- 
scbeinlich aus freiem Kalk bestehen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 161 B- 
Mai 1930.) Salmasg.
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Shoichiro Nagai und Ryuichi Naito, Untersuchungen uber grundlegende Syn- 
thesen von Calciumaluminaten und ihre Hydratation. VI. (III. vgl. C. 1930. II. 289.) 
Die Eutektica zwischen den verschiedenen Aluminaten wurden hcrgestcllt u. unter- 
sucht. Das friiher ais einheitlich angcsprochene 2Ca0-Al203 scheint aus einem Ge- 
misch von 3 CaO• A1203 u. 5 CaO• 3 A1,03 zu bestelien. Die Eutektica lieCen sieh quanti- 
tativ bei 1400° herstehen. Die Eutektica wurden gemórtclt u. auf ihre Festigkeit ge- 
priift. Die besten Festigkeiten wurden bei den kalkarmen Zuss. gefunden. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 164 B—66 B. Mai 1930. Tokyo, Univ.) S a lm a n g .

R. Weinland und J. Lindner, Uber Verbindungen mit Trichromihcxapropionato- 
(formiato)-fluorokomplexen. Vff. stellen fest, daB die in der Dissertation von 
E. S tb o s s e n b e u th e r ,  „Uber Verbindungen, denen mehrkernige Fluoroacetato- 

. chromianionen zugrunde liegen“, Wiirzburg 1927, beschriebenen Verbb. infolge schlecliter 
Krystallisationsfiihigkeit Schwierigkeiten bei den weiteren Unterss. bereiten. Infolge- 
dessen wird der analoge Hexapropionatodihydroxotrichromikomplex untersucht, 
welcher zur Bldg. fluorhaltiger Anionen geeigneter ist. Zur Darst. wird das Chlorid 
bzw. Nitrat des Hexapropionatodihydroxokations in W. gel. u. mit der Lsg. des Fiuorids 
der betreffenden Base Yersetzt. Es werden folgende Verbb. dargesteUt: Guanidin- 
hexapropionatodihydroxotrifluorochromiat (I), griine, lanzettliche Krystalle, oft zu 
Buscheln Tereinigt. Anilinhexapropionatodihydroxotrifluorochromiat (S), griine Kry
stalle von wecliselnder Form, meist Verwachsungen. Oft vier- u. sechsseitige Blattchen. 
o-Toluidinhexapropionatodihydroxolrifluorochromiat (IH), dunkelgriine Krystalle in 
Form von Nadelbiischeln, manchmal auch tafelfórmige, viereckige Platten, meist Ver- 
wachsungen. Pyridinhexapropionalolrihydroxodifluorochromiat (IV), griine, lanzettlich 
zugespitzte Krystalle oder Nadelbuschel. [Dikaliumhexapropionatodihydroxotrifluoro- 
chromiał] + [Monokaliumhexapropionatodihydroxodifliwrochromiat] (V), griines Pulver, 
unter Mk. keulen- oder knochenfórmige Gebilde (Wachstumsanfange). [Diammcmium- 
hexapropionalodihydroxotrifl-uorochromiat ] -j- [Monoammoniumhexapropicmalodihydroxo- 
difluorochromiat\(\l), griines krystallin. Pulver, unter Mk. viereckige bzw. tonnenfórmigo 
Krystiillchen (Wachstumsanfange). Hexaformialodihydroxomo7iofluorolrichrcnn (VII), 
lebhaft griines Pulvcr, unter Mk. feine Nśidelchen. Hexapropionatodihydroxolrichromi- 
rhodanid (VIII), dunkelgriine Krystalle, langgastreckte, gerade abgeschnittene, schmale 
Tafelchen. Hexapropionatodihydroxotripyridintrichromirhodanid (IX), graugriine, gut 
ausgebildete, Yielflachige Krystalle. Hexamcm,oćhloraceiatodihydroxolrićhro)n,inilrai (X), 
griine, verwachsene Krystalle. Die wasserhaltigen Salze vcrwittern leicht. In trockenem 
Zustande greifen sie Glas nicht an. Beim Erhitzen der Salze mit verd. H2S04 tritt 
Propionsauregeruch auf, beim Erhitzen mit konz. H2S04 entweicht HF. In W. sind

•(C6H5'NHs),
«>rop)6 (prop)6‘

Cr3 (OH)2 H2-(CN3H6)2 I I Cr3 (OH)2 H,
L f 3 J L fs J

I I I

V

(prop)6 
Cr3 (OH), 

F, .
Hj-tCIIs-CJI^NH^ IV

(prop)6 
Cr3 (OH)3 

F,
H2.(C6H6N)1-3Ha0

(prop)a" (prop)6‘ (prop)6‘ (prop)6"
Cr3 (OH)2 k 2+ Cr3 (OH)2 K VI Cr3 (OH)s •(NH4),+ Cr3 (OH),

L f 3 . - F2 f 3 J f 2 J
• NH4

V II
(HCOO)e 

Cr3 (OH),
F

•5H.0 Y I I I  [Cr3%™[));]-CNS+4H20 

X [Cr8 (CH$ h  ° ° )6] • N03 -f 5 H20
(Pr0P)e 

IX  Cr3 (OH)2 -CNS 
(C6H6N)J

alle Salze U. Am wenigsten 1. sind das K-, NH,r u. das Guamdinsalz. Diese letzteren 
sind in A. unl., wahrend die anderen Salze 1. sind. Die frischbereitete wss. Lsg. des 
K- u. NH4-Salzes reagiert neutral, die der iibrigen Verbb. sauer. Die wss. Lsg. aller 
Verbb. wird durch NH3 in der Kalte nicht yerandert, beim Sieden faUt Cr(OH)3 aus. 
CaCl2 scheidet in wss. Lsg. kein CaF2 aus, die Fallung entsteht erst beim Erhitzen unter 
Zusatz von Na-Acetat. Hieraus ergibt sieh, daB samtliche F-Atome direkt mit den 
drei Cr-Atomen Tereinigt sind, u. daB kein F-Atom indirekt gebunden ist. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 190. 285—302. Mai 1930. Wiirzburg, Univ., Lab. f. angew. 
Chemie.) A s c h e b m a n n .
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Fr. Hein, Uber die Einwirkung der Cliromlialoide auf Athylather und uber Komplex- 
derivałe der Chromdihalogendłhylate. Mit H. Farl uncl H. Bar. Reines CrCl3 ist ia 
A. vollig unl. Gemisclie von CrCl3 u. CrCl2 losen sich in A. betriichtlich auf, es entstehen 
pfirsichbliiten- bis permanganatfarbige Lsgg. Grobmechan. Zumengung von CrCL 
\virkt weit geringer lósungsfordernd, ais wenn CrCl2 im Entstehungsakte mit CrCl3 
innig yerwachsen konnte, was Vf. ais „molekulares Gemisch“ der Salze bezeichnet. 
CrCl2 fiir sieh ist in A. mit schwach braunvioletter bis olivgriiner Farbę 1. — Die Lsgg. 
von Chromhaloidcn in A. sind sehr feuchtigkeitsempfindlieh (Griinfarbung u. Triibung 
an der Luft). Beim Eindunsten der atli. Extrakte hinterbleiben nur amorphe, un- 
definierbare Riickstande. Gasformiges NH3, Anihn, Pyridin u. Piperidin erzeugen 
in den ath. Lsgg. charakterist. Fallungen. — Sowohl in den ath. Lsgg. von CrCl2, ais 
von Chromchloridgemischen war nach den Analysen das Verhaltnis Cr: Cl 1:2; dem-, 
nach konnte kein CrCl3 in den Lsgg. yorhanden sein. Diese Lsgg. enthalten auch keines- 
falls zweiwertiges Cr, da ihnen Reduktionseigg. vollkommen fehlten. In diesen Lsgg. 
ist das Cr vielmehr ais Chromdihalogenathylat, CrX2OC2H5, enthalten; CrX2OC2H5 
wurde ais Hauptbestandteil der Aminkomplexe festgestellt. Das CrCl2 wurde also 
unter Obergang in eine Cr(III)-Verb. vom A. aufgenommen. (In den tieffarbigen Lsgg. 
der Chromchloridgemische scheint auCerdem noch CrCl3 enthalten zu sein.) — Die Ent- 
stehung des CrCl2OC2H5 findet nicht gemaB: .

" CrX3 + C2Hę-0-C2H3 — >- CrX2OC2H5 + C2H6C1 
statt, da C2H[iCl nicht naehweisbar war; Vf. nimmt folgenden Rk.-Mechanismus an:
2 CrX2 + 2 C2H5- 0-C2H5 =  2 CrX2OC2H5 + C.,H]n (?). Fiir letzteres Schema spricht 
der Umstand, daB sowohl reine CrCl2-Lsgg., ais auch die Gemischextrakte das gleiche 
Chromdichlorathylat enthalten. Diese Lsgg. der Chromhaloide enthalten auch Acet- 
aldehyd; Yf. vermutet, daB sich A. gemaB C2H5-0-C2H5— y CH3■ CHO + C,Hc 
zers., wobei CrX2 ais Katalysator wirken soli. — Die ath. Lsg. des Chromdichlorathylats 
leitet den elektr. Strom nicht; die Halogenatome sind daher nicht ionogen gebunden; 
dics wurde durch das Verh. zu C„H5MgBr bestatigt, mit dem Phenylchromverbb. ent- 
standen. — Reines CrBr3 ist ebenfalls unl. inA. Die CrBr2-CrBr3-Gemische fiihrten zu 
tiefbraunen Extrakten, die ebenso wie die Lsgg. aus reinem CrBr2 hauptsachlich CrBr2 • 
OC2H5 enthielten; mit Aminen gleichfalls Komplexverbb. Chromjodidgemische geben 
braune Lsgg. in A., in welchem neben CrJ2OC2H5 noch freies Jod u. andere Cr-Verbb. 
gel. waren; Komplexverbb. mit Aminen. Dioxan u. Benzylathylather reagieren eben
falls mit CrCl2 bzw. CrCl2-CrCl3-Gemischen, Anisol u. Phenetol aber nicht. — Amin- 
komplexe der Chromdihalogenathylate: mit KH3-Gas entstanden Triammine, CrX2- 
OC2H5• 3 NH3 (I); in W. rasch 1. mit rotvioletter Farbę; aUmahlich entfiirben sich die 
wss. Lsgg. unter Abscheidung yon graugriinem Chromoxydhydrat. Leitfahigkeits- u. 
kryoskop. Messungen ergaben, daB das Ammoniakat in W. (II) in 3 Ionen dissoziiert. 
Bei der Totalhydrolyse des Ammoniakats war A  naehweisbar; bei trockenem Erhitzen 
zerfallt das Ammoniakat gemaB:

CrCI2OC2H5 • 3 NH3 — CrOCl + 2 NH3 + NH4C1 + C2H.,.
Die Totalhydrolyse geeignet konz. Lsgg. des Ammoniakats fiihrt zu einem Chrom- 

oxydhydratkoagulat, das infolge seiner besonderen Abscheidungsart die gesamte Lsg. 
zu einer festen Gallerte erstarren liiBt. — Anilin, Pyridin u. Piperidin lieferten Diamin- 
komplexe vom Typ CrX2OC2H5, 2 Am. Besonders haltbar u. besonders 1. in W. sind 
das Dianilinat u. das gleichfalls leicht erhiiltliche Monoanilinat. Die Formulierung 
der Anilinate bietet Schwierigkeiten. Leitfiihigkeit u. MolgroBe des Monoanilinats 
sprechen fiir einen bimolaren Komplex, der in W. in 5 Ionen dissoziieren kann: 
[Cr2X4(OC2H5)2-(C6H5NH2)2] — y [Cr2(OH2)4(OC2H5)2, (C6H5NH2)2]Xj. Vf. halt For- 
mel I I I  fiir das Monoanilinat, Formel IV fiir das Dianilinat am wahrscheinlichsten. In 
W. entsteht aus IV Verb. V; Leitfahigkeits- u. Mol.-Gew.-Bestst. yon V sprechen fur 
einen 3-ionigen Elektrolyten.

n i  x  ę ai i łX
/NH, I I  /NH, \[H - ' I . n TT
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Versuche .  Darst. der CrCl3-CrCl2-Gemische entweder durch Chlorierung von 
Cr, oder durch Red. von sublimiertem CrCl3 mit H,. — Mol.-Gew.-Best. des CrCl2OC2H5 
in A. nach ebullioskop. Methode; sicher monomolekular. Darst. des CrBr3 u. der CrBr3- 
CrBr2-Gemische durch Bromierung von Cr bei Rotglut; Darst. der Chromjodidgemische 
durch Jodierung im Hochvakuum. Ammoniakate: CrCl2-OC2H3, 3 NH3, 1/2C2Hs-0- 
C'2//5; amorph, hellblaugrau, wss. Lsg., bestandig gegenuber KMe04 u. Jod. — CrBr2 
0G2H„ 3 NH3, i/2 CJLt • O ■ C JJ, ; blaugriin. — CrJ2 ■ OC2Hr„ 3 NH3, y2 C2H, ■ O ■ C2IIS; 
grauviolett, in W. 1. — Anilinate: CrCl2-OC2H5, C0HS-NH2, Chromchloridgemisch- 
estrakt + 5% ath. Lsg. von Anilin; hellgrun. — CrCl2-0C2HG, 2 CaH$-NH2, Chrom- 
chloridgemischlsg. + reines Anilin, Nd. in wenig Anilin gel. u. in iiberschussigen A. 
eingegossen; hellgrun. — CrBr2-OC2H5, CeHs-NH2. Darst. analog; in W. 1. — CrBr2- 
OC2I ls, 2 CeH5-NH2, blaulichgriin; im Gegensatz zur Cl-Verb. unl. in Chlf. — CrJ2- 
OC2Hs, 2 C?Hs-NH2, 1/2C2Hs-0-G2Hs, grunlich, in W. schwer 1. — CrCl2-OC2Hs,
2 ChIIr)N. Ath. Lsg. des Chromdichlorathylats + 10% Lsg. von Pyridin in A. bis zur 
Entfiirbung; graugriin, nur in HN03-haltigem W. 1. — CrCh-OCJI^ 2 C-JIUN. Ath. 
Lsg. des Chromdichlorathylats + 4% Lsg. von Piperidin bis zur Entfarbung; grun. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1418—29. Juni 1930. Leipzig, Chem. Lab. d. Univ.) B o n d i .

Ruxanda Rascanu, Die Aminę des Urans. Literaturzusammenstellung der bisher 
bekannten Aminvrebb. des U; Vf. bemerkt, daB U infolge seines Atomvol. weniger zur 
Komplexbldg. neigt, ais die iibrigen Elemente dieser Gruppe (Cr, Mo, W).

V ersuche .  Verbb. mit PyTidin: [U02Py2] (N03)2 (I). Aus U02(Ń03)2 in Amyl-

alkohol + Pyridin in Chlf., gelbes Pulver. — ^L'02̂ q J  (N03)2- Durch Lósen von I

in W., gelbe Krystalle. — Verb. mit Chinolin: j*U02j j lQ | (N03)2. Aus U02(N03)2 in

Amylalkohol u. Chinolin in Chlf., gelbe Krystalle. — Verb. mit Chinaldin:

[ ̂ j  (-^^3 )2 - -̂-us U02(N03)2 in Amylalkohol + Chinaldin in Chlf., gelbe, leuch-

tende Krystalle. — Verbb. mit Antipyrin: [U02(Antip)2] (A7Os)2. Durch Vereinigen 
amylalkoh. Lsgg. von U02(N03)2 u. Antipyrin. — {UO^Antip^Cl^ Durch Yereinigen 
der wss. Lsgg. der Komponenten. — [U02(Antip)2]Br2, Darst. analog. —
[U02(Antip)2]S0l -4 H20, Darst. analog. —- Verb. mit Pyramidon: [U02(Pyramidon)2]- 
(iV03)2, durch Vereinigen amylalkoh. Lsgg. der Komponenten u. Ausfallen mit A. 
(Ann. scient. Univ. Jassy 16. 32—56. Marz 1930. Jassy, Lab. f. anorgan. Chemie d- 
Univ.) B o n d i.

C. Mineralogische nad geologische Chemie.
M. J. Buerger, TranslationsgUitung in KryslaUen. Zusammenfassung der haupt- 

sachlich durch deutsche Forsoher untersuchten Erscheinung. Die Daten fur einzelne 
Krystallarten werden in Tabellen gegeben. (Amer. Mineralogist 15. 45—64. Febr. 
1930. Massachusetts Inst. Techn.) Trómel.

H. Harrassowitz, SMcium, Aluminium, Eisen im Wechsel der Veruńtterungs- 
forgange. Zusammenfassende Darst. uber die Yorgange bei der Verwitterung u. bei 
der Wanderung der wichtigsten Elemente der Erdrinde (Si, Al u. Fe) unter dem 
EinfluB der klimat. Verhaltnisse, sowie der Wrkg. von Humus, Sauren u. Basen. 
(Ztschr. angew. Chem. 43. 185—90. 1/3. 1930. GieBen.) K lever.

Jactjues de Lapparent, Uber den Titangehalt in Bauziten. (Vgl. C. 1927- II. 
1809.) Der relativ groBe Ti-Geh. der Bauxite des siidlicben Frankreich (3—6% Ti02) 
ist auf Krystalle von Rutil u. Anatas zuriickzufuhren, die ais minerał. „Staub“ von 
bohem Brechungsvermogen die Felsen bedecken. Nach Ansieht des Vf. stammt das 
Ti aus Ti-haltigem Fe-Mineral, das urspriinglich in den Basalten enthalten war. Dieses 
Minerał, Ilmenit, war urspriinglich mit Magnetit yergesellschaftet, der bei der Zers. der 
Basalte zuerst entfernt wurde; daher findet man in den Bauxiten Lamellen von Ilmenit, 
parallel zu den vier Richtungen der Oktaederflachen, die eine Art Gitter bilden, aus 
dem der Magnetit entfernt ist. Diese Ilmenitlamellen sind oft sehr diinn u. werden 
dann durchsichtig; ihre Farbę geht vom Braun zum Grun. Fiir die helleren, griinen 
Lamellen gilt vermutlich die Formel Fe0-Ti02, wahrend die braunen auBerdem noch 
Fe»03 enthalten. Die Prismen des Rutil werden oft in regelmaBiger Anordnung auf 
diesen Lamellen gefunden. Bei weitergehender Entfernung des Fe wurden diese 
Lamellen durch Krystallkorner von Anatas ersetzt. Krystalle von Anatas (GroBen-
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ordnung mm/1000), Prismen von Rutil u. sehr kleine Lamellen von Ilmenit finden 
sich ais Staub auch im Gibbsit (Al,03-3 H»0), dcm hauptsachlichen Bestandteil der 
ind. Bauxite. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1312—14. 2/6. 1930.) W r e s c h n e r .

L. Finckh, Mikroskopische Studien an schlesischen Basalten. 1. Die Basalte der 
Umgegend von Nimptsch. Mkr. Unterss. zeigen, daB es sich um Feldspat-, Nephelin- 
u. Keph el i n mc li 1 i th basal te handelt. (Mitt. Abt. Gesteins-, Erz-, Kohle- u. Salz-Unterss. 
Preuss. Geolog. Landesanstalt 1926. 54—58. PreuB. Geolog. Landesanst.) T ro m e l.

Stephen Richarz, Ein besonderer blaugriiner Amphibol aus der metamorplien 
Eisenformation des Ost-Mesabigebiets, Minnesota. Dieser Amphibol untersclieidet sich 
durch sehr ausgepragten Pleochroismus u. hohen Si02-Geh. von anderen bisher be- 
kannten. (Amer. Mineralogist 15. 65—68. Febr. 1930. Illinois, Techny.) T ro m e l.

Reginald A. Dały und Tom F. W. Barth, Die Dolerite des Karroo-Systems, 
Siidafrika. Die gleichmaBigeZus. der Dolerite 'wird durch chem. u. mineralog. Analyse 
bestatigt. Die Moglichkeiten der Differentation werden besprochen. (Geological 
Magazine 67. 97—110. Marz 1930. Washington, Geophisic. Lab.) T ro m e l.

F. Mac Murphy, Dumortierit in Eirerside County, California. Beschreibung eines
Vorkommens in einer Zinngrube. (Amer. Mineralogist 15. 79—81. Febr. 1930. Cali
fornia Inst. Techn.) T ro m e l.

G. Berg, Sychnodymit von KoMenbach bei Eiserfeld. Die Zus. des Sychnodymits 
wurde bisher mit (CoCuNiFe)4S5 angegeben. Neuere Analysen zeigen keine gute 
Ubereinstimmung. Die Yerwachsungen mit Spateisenstein u. die Umwandlungen 
werden beschrieben. (Mitt. Abt. Gesteins-, Erz-, Kohle- u. Salz-Unterss. Preuss. Geolog. 
Landesanstalt 1926. Nr. 2. 24—29. Berlin, PreuB. Geolog. Landesanstalt.) T rom .

C. Gottfried, Die Mineralien der Adamellogruppe. II I .  Granat aus der Oegend des 
Passo del Termine. IV. Vesuvian aus der Val Pallóbia. (II. vgl. C. 1930. I. 3662.) 
Von dem untersuchten Granat wurden die D. (3,312), der Brechungsindex u. die 
chem. Zus. bestimmt. Bei Vernachlassigung eines geringen Uberschusses von CaO 
u. Si02, ergibt sich eine Zus. aus 80,55% Grossular, 8,13% Andradit, 4,48% Almadin 
u. 6,85% Pyrop. — Die chem. u. krystallograph. Unters. eines Vesuvians aus der 
Val Pallobia ergab eine D. von 3,336 u. ein Achsenverhaltnis a: c — 1: 0,5391. Unter 
Beriicksichtigung des engen genet. Zusammenhangs mit dem Granat ergibt sich eine 
chem. Zus., die der TsCHERMAKschen Formel Sii;Al10Ca17Mg2H6O72 angenahert ist. 
Die róntgenograph. Unters. des tetragonal holoedr. krystallisierenden Vesuvians 
durch Drehkrystallaufnahmen u. mit dem WElSSENBERGschen Rontgengoniometer 
ergab die Raumgruppe Diih, die Kantenlangen des Elementarkórpers zu a — 22,03 A 
u. c — 11,89 A u. das Achsenverhaltnis a: c — 1:0,5397 in guter Ubereinstimmung 
mit dem goniometr. gemessenen. Eine genaue Festlegung der Mol.-Zahl ist bei der 
UngewiBheit der chem. Formel nicht móglich, doch diirfte die Anziahl der O-Atome 
ungefahr den Tatsachen entsprechen. (Chemie d. Erde 5. LiNCK-Festsclirift 106 
bis 112. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Silicatforschung.) K le v e r .

G. Link und E. Kohler, Chemische Untersuchung eines bohmischen Letten. Chem. 
Bauschanalyse, Best. des nach mehrstundigem Gliihen bei 600° in 20%ig- HC11. Anteils 
des A1203 (18,8%), sowie Unters. des isobaren Abbaus eines bolim. in Braunkohlefloz 
vorkommenden Tones. Der Ton ergab einen Maximalgeh. an Kaolin von 28,64°/0 
u. eine Gesamtmenge an Tonsubstanz zu 47,58%. (Chemie d. Erde 4. 459—60. 1930. 
Jena, Mineralog, u. Geolog. Inst.) K le v e r .

Clarence S. Ross und Paul F. Kerr, Die Kaólinmineralim. (Vgl. C. 1930. I- 
1756.) Die 3 Kaolinmineralien Kaolinit, Nakrit u. Diclcit haben yerschiedene Ent- 
wasserungskurven u. verlieren ihr chem. gebundenes W. bei verschiedenen Tempp. 
Es wird nachgewiesen, daB die heute ausgearbeitete mineralog. Methode hinreicht, 
um so fein zerteilte Massen zu untersuchen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 151—60. 
Marz 1930. U. S. Geolog. Survey.) S a lm a n g .

Paul F. Kerr, Kaolinit aus einer Brooklyn-Unterfuhrung. Der weiBe Kaolinit 
kommt neben glacialen Ablagerungen ais Verwitterungsprod. eines Granodiorits vor. 
Danebcn treten an weniger weit verwitterten Stellen Vermiculit auf. (Amer. Mineralogist 
15. 144—58. April 1930.) E n s z l in .

C. W. Parmelee und A. J. Monack, Die Loslichkeit von Feldspat in Wasser. 
Die Loslichkeit wurde durch Messung des pa-Wertes festgestellt bei einer Versuchsdauer 
von hochstens 48 Stdn. Es besteht keine feste Beziehung zwischen dem Kali-Natrongeh. 
der Feldspate u. der Loslichkeit. Beide erzeugen fast die gleiche Loslichkeit. Es wird
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genug Alkali lierausgel., urn die Viscositat von Schlickern zu beeinfjussen. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 13. 386—92. Juni 1930. Univ. of Illinois.) SALMANG.

Olof Tamm, Ezperimentelle Sludien iiber die Venvitterung und Toiibildung von 
Feldspaten. Bei der Rotation von FeldsjxUhvuchstuckon (Oligoklas u. Mikrolin) in W. 
werden dieselben zu Teilchen von einer KorngróBe von 2 fi bis 0,2 /.< zermahlen. Es 
ergeben sich so Korngroflen, wie sie fiir Tone charakterist. sind. Neben der Zermahhmg 
geht ein Zers.-ProzeB der Feldspiite vor sicb, wobei das W. alkal. wird. Die Zers. schreitet 
bis zu einem pn-Wert von 10,7 (Mikrolin) bzw. 11,1 (Oligoklas) fort. Andererseits 
nehmen die Zermahlungsprodd. W. auf u. zwar um so mebr, je kleiner sie zerrieben 
sind. Die erbaltenen Mikrolinteilelien reagieren leicht mit H-Ionen, wobei die Zers. 
zwischen pH =  10 u. 6 reyersibel erscheint, iihnlich den Verhaltnissen bei der Zers. 
von Kalifeldspat zu Muskovit. Oligoklas dagegen weist eine irreversible Zers. zwischen 
Ph =  1 u. 6 auf, ebenso wie die Verwitterung der Plagioklase nicht zu basenaustauschen- 
dem Glimmer fiihrt. In  dem pn-Gebiet zwischen 6 u. 3 werden bei beiden Feldspaten 
nicht nurAlkaliionen, sondern auchAl-Ionen frei gemaeht, die gel. inderFl. verbleiben, 
analog den Verhiiltnissen in den nord. Nadelwaldbóden, die mit Rohhumus bedeckt 
sind. Die durcligefuhrten Verss. machen es wahrscheinlich, dafi die Kaolinverwitterung 
von Feldspaten einen pH-Wert von 11 bis 6 erfordern, wahrend bei einem kleineren 
PH-Wert die Feldspiite ganz aufgelóst werden. (Chemie d. Erde 4. 420—30. 1930. 
Stockholm.) K le v e r .

H. V. Philipsborn, Zur chemisch-analytischen Erfassung der isomorphen Variation 
gesteinbildender Minerale. Die Mineralkomponenten des Pyroxengranulits von Hartmanns- 
dorf (Sa.). Mit Hilfe der CLERICIsehen Lsg. ist es moglich, nicht nur die einzelnen 
Mineralkomponenten eines Gesteins zu trennen, sondern auch isomorphe Mischungen 
einzelner Mineralkomponenten, welehe sich im Diinnsehliff nicht ohne weiteres zu er- 
kennen geben, nach der verschiedenen D. der Analyse zuzufuhrcn. So konnten aus 
einem Pyroxengranulit der Zus. 28,63 Hypersthen, 29,60 Klinopyroxen, 32,59 Plagioklas,
0,44 Orthoklas, 3,31 Granat, 4,35 Ilmenit, 0,35 Magnetit u. 0,83 Apatit Fraktionen 
eines spezif. schwereren FeO-reicheren u. eines spezif. leichteren MgO-reicheren Hyper- 
sthens, eines spezif. schwereren u. eińes spezif. leichteren Klinopyroxens, eines Granats 
u. Ilmenit fiir die Analyse gewonnen werden. Analysen vgl. Original. (Chemie d. Erde 5. 
LlNOK-Festschrift. 233—53. 1930. Freiberg, Mineralog. Inst. d. Bergakademie.) E nsz.

Peter Miillers, tlber die Dohmitisierung des Mitieldevon der Gerólsteiner Muldę 
in der Eifel. Unters. der geolog. Verhaltnissc des linksrhein. Mitteldevon, sowie cliem.- 
petrograph. Unters. des Gerólsteiner Dolomits in der Eifel. Der massige Dolomit 
der unteren Stringocephalenstufe ist durch diagenet.-metasomat. Verdrangung reiner 
Riffkalke entstanden, wobei die Dolomitisierung mit der Riffbldg. zusammenfiel u. 
unter W.-Bedeckung beim Absterben der Tiere eingesetzt hat. Von diesem Dolomit 
sind die lokal auftretenden Dolomite des unteren Mitteldevon zu trennen, dereń Ent- 
stehung in eine geolog, spatere Zeit fallt u. auf Zufuhrung !Mg-haltiger Lsgg. aus dem 
hangenden Dolomit zuruckzufiihren ist. Die Ablagerungen der Lagunę sind im Gegen- 
satz zu den reinen Riffkalken nicht dolomitisiert worden. (Chemie d. Erde 4. 431—54. 
1930. Jena, Mineralog, u. Geolog. Inst.) K le v e r .

Albert S. Wilkerson, Mineralogische Priifung eines schv;arzen Sandes von Norm 
Creek, Alaslca. Der schwarze Sand begleitct die Goldlagerstatte, sein Geli. an Zinn 
u. Wolframerzen (Kassiterit, Wolframit u. Scheelit) reicht nicht zur Verwertung, 
spricht aber dafiir, daB die Erze in der Nahe in abbauwiirdigen Mengen vorhanden 
sind. (Amer. Mineralogist 15. 77—79. Febr. 1930. Alaska School of Mines.) T ro m e l.

Duncan Stewart jr., Zwei Kuslensawle aus dem Holsteinsborggebiet auf Grmland. 
Es handelt sich um zwei Sande, die von benachbarten metamorphen Gesteinen her- 
riihren u. einmal hauptsachlieh aus Granit, Magnetit u. Hornblende bestehen. Der 
zweite Sand enthalt in erster Linie Feldsoat u. Quarz. (Amer. Mineralogist 15. 74—77. 
Febr. 1930. Brown Univ. U. S. A.) T ro m e l.

Georg Frebold, iiber den polyinetamurphen Charakter der Erze von Graslitz- 
Klingenthal im Erzgebirge. Die Erzlager von Graslitz-KJingenthal sind in bezug auf 
Pyrit syngenet. Entstehung. Spater wurde dem deformierten Erzlager Kupferkies, 
Zinkblende u. Arsenkies zugefiihrt. Zwischen diesen beiden Perioden wurde ein Teil 
des Pyrits durch Kontaktmetamorphose mehr oder weniger in Magnetkies umgewandelt. 
(Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 61. 87—100. 1930. Hannover.) E n s z .

Gr. Ladame, Die erzfiihrenden Schichten des Mont-Chemin, Yalais. Ais Erze treten
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auf Magnetit, Marmor, FluBspat u. Bleiglanz. (Arch. Sciences physiques nat., Gen6ve 
[5] 12. Marz/April-Heft 30—34. 1930.) E n s z l in .

R. Ziickert, Beiłrag zur Kenntnis der erzmikroskopischen Eigenschaften einiger 
opaker Mineralien. Beschreibung der Eigg. von gediegenem As, gediegenem Bi, Silber- 
kiesen, Stephanit u. Polybasit im auffallenden Licht u. Mkr. auf Grund von Unterss. 
an Erzen aus Joachimsthal. (Mitt. Abt. Gesteins-, Erz-, Kohle- u. Salz-Unterss. Preuss. 
Geolog. Landesanstalt 1926. 49—53. Berlin, PreuB. Geolog. Landesanst.) T ro m e l.

Richard Ziickert, Die Paragenesen von Gediegen Silber und Wismut mit Kóbalt- 
Nickel-Kie-sen und der Uranpecliblende z« St. Joachimsthal in Bóhmen. Eine erzmikro- 
skopische Studie. (Vgl. vorst. Ref.) Mkr. Unterss. zeigen zwei aufeinanderfolgende 
Mineralisationsperioden u. das relative Alter der einzelnen Minerale. Die Verhaltnisse 
bei iihnlichen nordamerikan. Silberlagerstatten werden zum Vergleich herangezogen. 
(Mitt. Abt. Gesteins-, Erz-, Kohle- u. Salz-Unterss. Preuss. Geolog. Landesanstalt 1926. 
69—132. PreuB. Geolog. Landesanst.) T ro m e l.

Alan Bateman, Die Rhodesischen Kupferlagerstatten. Die Rhodes. Kupferlager- 
statten werden beschrieben u. mit denen von Katanga verglichen. In 5—6 Jahren 
werden die Gruben jahrlieh ca. 200 000 Tonnen u. in 10—12 Jahren ca. 5 Millionen 
Tonnen Kupfer fórdern konnen. Die sichtbaren Vorrate betragen 300 Millionen 
Tonnen Erz mit mehr ais 3°/0 Cu. Die vermutliche Menge wird 500 bis 1000 Millionen 
Tonnen betragen. (Canadian Mining metallurg. Buli. 1930. 477—513. April.) Ensz.

H. Schneiderhohn, Mineralćhemische und, mikroskopische BeobacMungen an 
Blei-Zink- und Kieserzen der Deutsch-Bleischarley-Grube, Oberschlesien. Die Erze der 
Deutsch-Bleischarley-Grube sind As-haltig. Ais eigentliches Arsenmineral konnte mkr. 
an der Grenze der Blendekómer nur Jordanit festgestellt werden. Die Unters. der 
anderen Mineralien auf As ergab: Reiner Markasit sehr wenig As, reiner anisotroper 
Pyrit mit Zonarstruktur viel bis sehr viel As. Zinkblende aus einer strahligen Zink- 
blendeschale eben wahrnehmbare Spur As. Dichte Zinkblendepartie mit wenig Wurtzit 
deutliche Spur Arsen. Pyrit-Markasitkrusten aus dem Kieselglaskopf: sehr viel As. 
(Chemie d. Erde 5. LlNCK-Festschrift. 385—95. 1930. Freiburg, Mineralog. Inst. d. 
Univ.) E n s z l in .

Marie Orłowa, G. Hodalewitsch und N. Ljamin, Uber die Schwankungen der 
Ionisation der Bodengase in Sibirien im Laufe des Jahres. Messungen der Ionisation 
der Erdgase in Tomsk zeigten deutliche Schwankungen zwischen Winter u. Sommer 
mit bestandigem Steigen im Sommer. Die Ionisation der Erdgase findet ihre Erklarung 
in der merklichen Aktivitat der Grewasser, Bodensatze u. Gesteine. Die eigentliche 
Ursache dieser Aktivitat ist allerdings noch nicht festgestellt, da keine radioakt.Erze 
oder Mineralien festgestellt sind. (Physikal. Ztschr. 31. 585—89. 15/6. 1930.) Lesz.

N. Dćgoutin, Etude pratique des minerais et leurs essais industriels. Paris: Dunod 1930. 
(IV, 429 S.) Br. 85 fr.

[russ.] Jurij Alexejewitsch Kusnetzow, Geologie des Eisenerzlagers von Kamyschtinsk. 
Tomsk: Sibirisches Geologisches Kommittee 1929. (22 S.) 1.25 Rbl.

D. Organische Chemie.
F. Paneth und W. Lautsch, Isolierung des Badikals Athyl. (Vgl. C. 1930. I. 

3662.) Kurzer Bericht iiber Darst. u. einige Eigg. von Athyl. (Naturę 125. 564. 12/4. 
1930. Kónigsberg i. Pr., Univ., Chem. Inst.) L o re n z .

T. M. Lowry und J. H. Simons, Halogenderkate des Trimethylstibins. In einer 
fruheren Arbeit (C. 1928. I. 2157) hatten L o w r y  u. Mitarbeiter das Verh. von a- u. 
(S-Dimethyltelluroniumdihalogeniden gegen W. untersucht. Yff. yergleichen in der 
Yorliegenden Arbeit die Dihalogenderiw. des Trimethylstibins mit denen des Dimethyl- 
tellurids. Trimethylstibindihalogenide wurden aus dem mittels einer Grignardverb. 
gewonnenen Trimethylstibin nach H ib b e r t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1906]. 160) 
dargestellt. Das Dichlorid zersetzt sich bei 230°, das Dibromid bei 200° u. das Dijodid 
bei 128°. Die Salze sind im Gegensatz zu den Tellurverbb. farblos, in W. zl. u. dureh 
Hinzufugen der entsprechenden Saure Ieicht umkrystallisierbar. — Wahrend die tief- 
rote Tellurverb. Te(CH3)2J 2 ein doppeltes Maximum der selektiven Absorption im 
Ultrayiolett zeigt (L o w ry  u. ilitarbeiter, 1. c.), besitzt die Antimonverb. Sb(CH3)3J2 
kein Masimum, sondern eine „allgemeine“ Absorption des ultravioletten Liehtes. Daher 
vermuten Yff., daB die Antimomerb. ein yollkommener Elektrolyt: J _[Sb(CH3)3]++J “
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ist. Der Anwesenheit zweier Jodionen entspricht auch die Bldg. eines Hexajodids 
J3_[Sb(CH3)3]++J3'", das sieh beim Erhitzen einer wss. Lsg. des Dijodids mit Jod 
bildet. Beim langsamen Abkiihlen scheiden sich griinlichschwarze, nadelfórmige 
Krystalle ab. F. 78—80°; unbestandig. Nicht polare Lósungsmm. entziehen den 
Krystallen Jod. — Die Base Sb(CH3)30 bzw. Sb(CH3)3(OH)2 ist sehr schwach: pH =  8; 
Dissoziationskonstante 1,38 X 10~5, Ionisationskoeffizient 0,003; das Hydrochlorid 
dagegen, Sb(CH3)30HCl, ist ein starker binarer Elektrolyt mit stark saurer Rk., 
Ph =  3,4. Das Dichlorid ist in wss. Lsg. unbestandig. Die Leitfahigkeiten der Di- 
halogenide in W . sind von H a s t z s c h  u. H ib b e r t  gemessen (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
40 [1907]. 1508); Vff. bestimmten die Leitfśihigkeit in Acetonitril, die gleichfalls sehr 
gering ist. Vff. knupfen hieran Betrachtungen valenztheoret. Natur. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 1595—1602. Juni 1930. Cambridge, University Chemical Lab.) A. H o f f .

J. D. van Roon, Cyclische Acetale. Prioritiitsreklamationen gegeniiber H ill, 
H i l l  u. H ib b e r t  (C. 1928. II. 1759). (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 662—64. 15/6. 
1930. Weesp. Lab. von C. J. van Houten & Zoon.) O s te r t a g .

H. J. Backer und W. H. van Mels, Geschwindigkeit der Realction zwischen 
Halogencarbonsduren und Sulfiten. III. (II. vgl. C. 1930. I. 3664.) Das friiher mit- 
geteilte Yers.-Material wird im Zusammenhang besprochen. Br setzt sich in der 
a-Stellung 90-, in der/J-Steilung 40-mal so rasch um ais Cl. J  reagiert nicht ganz doppelt 
so schnell wie Br. Halogen in /i ist stets reaktionsfahiger ais in a, iibereinstimmend mit 
Folgerungen aus der Theorie der induzierten alternierenden Polaritat. Die Rk.-Fahig- 
keit der Halogencarbonsaure nimmt mit steigender C-Zahl ab, n. Sauren reagieren 
besser ais Sauren mit verzweigter Kette. C02H u. S03H-Gruppen wirken stark 
hemmend. Bei Cl u. Br am gleichen C-Atom wird Br ausgetauscht; Sauren mit 2 Halo- 
genen an verachiedenen Stellen sind reaktionstrag. In wss. A. verlaufen die Rkk. 
rascher ais in W. Ester reagieren besser ais die Sauren. Die Temp.-Koeffizienten 
betragen 2—3 fiir 10°. Salze beschleunigen die Rkk. der Sauren, aber nicht die der 
Ester. Die Geschwindigkeiten sind in konz. Lsgg. grófier ais in verd. — Fiir die Darst. 
von Sulfocarbonsduren empfiehlt sich Anwendung von Bromcarbonsauren (bei Chlor- 
earbonsauren setzt man ein Jodid zu); bei Sauren, die zu Nebenrkk. neigen, halt man 
die Temp. móglichst niedrig. Man arbeitet in moglichst konz. Lsg., zweckmaBig in 
wss. A. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 457—70. 15/4. 1930. Groningen, Univ. u. 
Baarn, Lyceum.) O s t e r t a g .

Jogendra Chandra Bardhan, Der Mechanismus von Cyanacetamid- und Cyan- 
essigesterkondensalionen. Eine Erwiderung. Vf. polemisiert gegen INGOLD (C. 1930.
I. 1759). (Journ. chem. Soc., London 1930. 1509—10. Juni. Kalkutta, Univ., Coli. 
of Science.) Ost e r t a g .

Ragnar Lydón, Uber die Einuńrkung von Acelylbromid auf Athoxyessigsdure- 
athylester. (Fenno-Chemica 1. 68—71. 1929. — C. 1930. I. 3171.) W il l s t a e d t .

Ladislav Klinc, Uber die P-Oxydation der Propionsdure. Bildung von Malonsaure. 
Die Oxydation der Propionsaure mit H202 in schwefelsaurer Lsg. bei Ggw. eines Fe- 
Salzes ais Katalysator wurde in bezug auf die sich bildenden Stoffo quantitativ verfolgt. 
Aus 9,45 g Propionsaure wurden erhalten 2,63 g Acetaldehyd, 2,7 g Essigsaure, 
0,425 g Ameisensaure, 0,177 g Malonsaure u. 6,9 g C02. Es konnte gezeigt werden, 
daB es sich im vorliegenden Falle um eine /?-Oxydation der Propionsaure handelt. 
(Biochem. Ztschr. 220. 117—21. 7/4. 1930. Ljubljana, Jugoslawien, Physiol. Inst. 
d. Univ. K o b e l .

C. M. Greer und Roger Adams, DarsteUung und baktericide Eigenschaften einiger 
Penladecyl-, Heptadecyl- und Nonadecylsauren. X IX . (XVIII. vgl. C. 1930. I. 2874-) 
Von den aus den Malonestern wie friiher dargestellten Dialkylessigsiiuren erwiesen 
sich gegeniiber B. Leprae die C15- u. C17-Sauren ais bactericid, aber nicht so stark wie 
die friiher untersuchten C10-Sauren. Die C10-Sauren haben nur sehr geringe bactericide 
Wrkg. Es wurden dargestellt: MethyLn-dodecylmalonsaurediathylester ,C20H38O., =
CH3C(C02C2H5)2C12H25, Kp.,,5_2i5 161—1G4°, nD20 =  1,4412, dr-\ 0,9217; Athyl-n-un- 
decijlmalonsauredidihylester, Kp.0i2_ł 0 150—154°, nn20 =  1,44 20, rf204 0,9262; n-Propyl- 
n-decylmalonsaurediathylester, Kp.0,j_i 0 143—148°, nc2“ =  1,4416, d-°i 0,9256; n-Butyl- 
n-nonylmalonsaurediathylester, Kp.„ ,_li0 143—147°, ni>20 =  1,44 20, d-°t 0,9241; n-Pen- 
tyl-n-octylmalonsauredialhylester, Kp.0ll-i,o 142—146°; n-Hexyl-n-heplylmaloiisdure- 
didthylester, Kp.0 j_li0 146—152°, nD-° =  l|4412, dĘi 0,9231; woraus Methyl-n-dodecyl- 
essigsdure, C15H30O2. Kp.2_3 172—175°, F. 34—36°; Athyl-n-undecylessigsdure, Kp.2_3 
160—163°, nD20 =  1,44 55, d2tsi 0,8821; n-Propyl-n-decylessigsaure, Kp.2_3 164—167°,
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rur0 =  1,4450, d-°t 0,8819; n-Butyl-n-nonylessigsaure, Kp.„_3 159—1G2°, iid20 =  1,44 59, 
fi20, 0,8824; n-Pentyl-n-octylessigsaure, Kp . 2 _ 3  161—164° u. n-Hexyl-n-heptylessigsdure, 
Kp . ] _ 2  156—159°, nn20 =  1,4450, d20i 0,8806. — Weiterhin Methyl-n-tetradecylmalon- 
saurediathylester, C22H.)20.,, Kp.0,5_li0 172—176°, nu20 =  1,4436, r/20, 0,9164; Atliyl- 
n-tridecylmalonsaurediathylester, Kp.0i8_2/0 178—181°, nu20 =  1,44 35, d20i 0,9207;
n-Propyl-n-dodecylmalonsaurediathylester, Kp.05_10173—177°, nn20 =  1,44 38, rf20,
0,9191; n-Butyl-n-undecylmalo)isauredidthylesler, Kp.05_li0171—176°, nn20 =  1,4439, 
d-°4 0,9173; n-Pentyl-n-decylmalonsaurediathylesler, Kp.0ij_0i8 148—154°; n-Hexyl- 
n-nonylmalonsaurediaihylester, Kp.(li5_15 170—-174°, n©20 =  1,4441, d204 0,9178; n-Hep- 
tyl-n-octylmalomsaurediathylester, Kp.0.2_Il0 157—161°, nu20 =  1,4436, d2°4 0,9171, wo- 
raus Methyl-n-tetradecylessigsaure, C17H3402, Kp.,_2 174—177°; F. 45,5—47,5°; Athyl- 
n-iridecyłessigsaure, Kp.j_2 164—168°; i i d 20 =  1,4480, rf204 0,8810; n-Propyl-n-dodecyl- 
essigsdure, Kp-2.6-3,5 183—187°, nn2° =  1,4483, d'~°Ą 0,8827; n-Bulyl-n-undecylessigsaure, 
Kp . 2 _ 3  174—177°, nu2° =  1,4484, d2°4 0,8783; n-Pentyl-n-decylessigsdure, Kp2_s 177 bis 
182°, n-Hexyl-n-nonylessigsaure, Kp.2_, 182—185°, nn20 =  1,44 89, dS04 0,8821 u. 
n-Heptyl-n-octylessigsaure, Kp . 2 _ 3  184-—187°, no20 =  1,44 83, d20i 0,8780. — Weiterhin 
n-Propyl-n-letradecylmalonsduredidłliylester, C24H4604, Kp.0,2_x,0 180—184°, nn2° =
1,4459, d204 0,9141; n-Pentyl-n-dodecylmalonsauredidthylester, Kp.0i2_lr0 178—181°,
no20 =  1,4460, cZ2°4 0,9112; n-Heptyl-n-decyhnalonsauredidihylester, Kp.0 2_i.0 182—186°, 
na20 =  1,44 59, d20t 0,9116, woraus n-Propyl-n-tetradecylessigsaure, C19H3802, Kp.0,5_li5 
182—185°, F. 35—37°; n-Pentyl-n-dodecylessigsaure, Kp.05_16 184—188°, nn2° =
1,4508, rf2°4 0,8752; n-Heptyl-n-decylessigsaure, Kp.0>5_li5 180—184°, F. 31,5—33,5°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2540—43. Juni 1930. Urbana, Univ. of Illinois.) B e h r l e .

Erie łan Johnson und James Riddick Partington, Die Darstellung ton wasser- 
freier Oxalsaure. Man dest. ein Gemisch von 5 g Oxalsa.uredihydrat u. 100 ccm iiber 
CaCl2 dest. Toluol aus einem Erlenmeyerkolben (aus einem Rundkolben lassen sieh 
die fest an der Wand haftenden Krystalle schwer entfernen), bis ca. 15 ccm Fl. zuruck- 
bleiben, filtriert u. wascht mit etwas Bzl. u. laBt im Vakuum 12. Stdn. iiber Wachs 
stehen. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1510—11. Juni. London, Univ., East 
London Coli.) O s t e r t a g .

C. Frederick Koelsch, Die Monophenylather der Glycerinsaure. Im AnschluC 
an die Unters. der /3-Thioglycerinsaure (C. 1930. I. 2869) sollte die bisher unbekannte 
a-Thioglycerinsaure dargestellt werden. /3-Chlormilchsaure gab mit Na-Phenolat 
j3-Phenoxymilchsaure (I), dereń Athylester mit SOCl2 sieh zu II umsetzen lieB, der 
Vers., II mit NaSH umzusetzen u. die Phenoxygruppo abzuspalten, scheiterte; II gab 
mit NaSH fast quantitativ Phenol, der Rest des Rk.-Prod. war teerig. — Die Rk. 
zwischen /3-Chlormilchsaure u. NaOC6H5 yerlauft nicht nur in einer Richtung; auBer I 
(F. 157,5—159°; t)berfiihrung in II, das zu /?-Phenoxypropionsaure dehalogeniert 
wurde) erhalt man ca. l°/ę einer bei 107—109° schm. Saure, die durch Synthese ais
IV erkannt wurde (der Athylester entsteht durch Hydrierung von III). Die Bldg. 
von IV ist wohl auf intermediares Auftreten von Glycidsaure zuriickzufuhren.

I  CaH6 - O ■ CH2 • CH( OH) • CO,H H C0H5- 0-CH2-CHCl-C0„-C2H5
HI H0-CH:C(ÓC8H5)-C02C2H6 IV H0-CH2-CH(0-C6H5)-C02H

Ver su ch e .  f}-Phenoxymilchsaure, C9H10O4 (I). AJs Ilauptprod. aus /S-Chlor- 
milchsaurc, Phenol u. NaOH in W. Tafeln aus W., F. 157,5—159° (unkorr.). Lsg. 
in k. konz. H2S04 farblos, beim Erwarmen tief yiolettrot. Beim Erwarmen mit HC1 
oder HBr entstehen schwarze Harze. AgC9H904. Tafeln. Mełhylester, C10Hl2O4, 
Kp.17 168—170°, D.25„5 1,1934, nD25 =  1,5190. Athylester, CnH1404. Nadeln aus yerd. 
A., F. 71—72°, Kp.17 173—175°. Amid, C9Hn 03N. Tafeln aus W., F. 149—150°. 
Anilid, C]5Hj.03N. Tafeln aus verd. A., F. 122—123°. 0,4 g 1. sieh in 400 ccm sd. 
W. — a.-Phenoxyhydracrylsaure, C9H10O4 (IV). Nebenprod. der Darst. von I. Nadeln 
aus Chlf., F. 107—109°. AgC9H904. Nadeln. — Metliylester, C^H-pO,). Kp.14 168 
bis 169°, D.254 1,1966, nD25 =  1,5213. Athylester, Cn H1404. Aus IV u. alkoh. HC1 
oder aus HI u. H« + Ni in A. bei 100° u. 150 at. Kp.]6 174—175°, D.254 1,1545, nn25 =
1,5117. Amid, C9Hn 03N. Nadeln aus W., F. 137—139°. Anilid, C,5H1503N. Nadeln 
aus W. Sintert bei 122°, F. 129—131°. — I u. IV werden durch H J (D. 1,96) bei 120 
bis 125° teilweise in fi-Jodpropionsaure (Nachweis ais /9-Anilinopropionsiiureanilid) 
u. Phenol iibergefiihrt. — a-Chlor-^-johenoxypropionsduremethylester, C10HnO3Cl. Aus 
dem Methylester von I mit S0C12 u. Pyridin. Kp.16 153—154°, D.2523 1,2 1 77, np25 =
1,5166. — a.-Chlor-f}-phenoxypropionsav.reathylester, CnH1303Cl (H). Aus dem Athyl
ester von I  mit SOCl2 u. Pyridin. Kp.ic 165—167°. D.2525 1,1812, nD25 =  1,5091
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Gibt mit Zinkstaub u. etwas CuC03 in A. -f Eg. /?-Phenoxypropiom&urę&thylester; 
Kp.50 175—177°, D.2r,25 1,0821, nu25 =  1,5055. — fS-Oxy-.<x-plienoxyacrylsaureathylesler, 
Formylphenoxyessigester, CnH1204 (HI). Aus Athylformiat, Pbenoxyessigester u. Na 
in A. Kp.n 148—150°, D.-52C 1,1637, nir5 =  1,5210. Benzoat, ClsH10O5. Nadeln aus 
yerd. A., F. 76—77°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2430—36. Juni 1930. Madison 
JWisconsin], Univ.) Os t e r t a g .

Gunnar Blix, Ober Adrenalin ais Oxydationskaialysator. Durch Adrenalin bzw. 
gewisse einfache Oxybenzole vermittelte oxydative Desaminierung von Aminosauren. 
Glykokoll, d-Alanin, Valin u. Leucin werden yon molekularem Sauerstoff bei 40° u. 
in Ggw. von Adrenalin katalyt. osydiert unter Desaminierung. In gleieher Weise 
katalyt. wirksam sind Brenzcatechin, Hydrochinon, Resorcin, Pyrogallol u. Phloro- 
glucin. Die Oxydation yerlauft derart, dafl die Hydroxylgruppen der OxybenzoIe 
zunachst oxydiert werden u. nunmelir die Oxydationprodd. dio Aminosauren oxy- 
dieren. Die giinstigste Wasserstoffionenkonz. liegt bei ph =  10. Adrenalin vermag 
aber schon bei physiolog. Wasserstoffionenkonzz. Aminosauren mit meCbarer Ge- 
sehwindigkeit zu oxydieren. Die im Gesamtorganismus bzw. einzelnen Organen ge- 
fundene Verbrennungssteigerung nach Adrenalin ist laut Vf. ein primarer katalyt. 
Effekt des Adrenalins. Ais Oxydationsprodd. von Glykokoll wurden Kohlensaure 
u. Ameisensaure, ais einzig sicheres Oxydationsprod. des Alanins Acetaldehyd naeh- 
gewiesen. — Bei der Autoxydation von Adrenalin, Brenzeatecliin u. a. in alkal. Lsg. 
werden 3—4 Atomo Sauerstoff vom Molekuł aufgenommen. Unter anderen Oxydations- 
prodd. entstehen Kohlensaure u. Ameisensaure. (Skand. Areh. Physiol. 56. 131—71. 
Mai 1929. Upsala, Mediz.-Chem. Inst.) ZlMMERMANN.

Juan A. Sanchez, tlber die słełe Bildung von Methanal bei der milden Oxydation 
aller Polyalkohole und Kohlehydrate. Samtliche Kohlehydrate u. Polyalkohole geben 
bei der Oxydation mit KMnO,, Formaldehyd, was ihren leiehten, sicheren u. schnellen 
Nachweis auch bei sehr geringen Substanzmengen ermóglicht: Zu oinigen mg Substanz 
gibt man 10 Tropfen l%ig- KMn04-Lsg. u. 2 Tropfen konz. H2S04. Man erhitzt auf 
kleiner Flamme zum beginnenden Sieden. Wenn Mn-Oxydc ausfallen oder die violette 
Farbę bestehen bleibt, setzt man danach pulverisierte Oxalsiiure bis zur ldaren Lsg. 
zu. Dann weist man den Methanal nach SCRYVER nach. Vf. diskutiert dann noch 
den Meclianismus der Rk. Vf. weist besonders darauf hin, daB seine Befundo zeigen, 
daB Methanal nicht nur durch milde Oxydation von Methoxylgruppen entstehen kann, 
was bei dereń Nachweis zu beachten ist. (Semana mśdica 37. 963—67. 17/4. 1930. 
Buenos-Aires, Fakultat f. mediz. Wissensch.) WlLLSTAEDT.

Percy Brigl und Helmut Miihlscłilegel, Kohlenhydrate. IX . Mitt. Derirate 
der Aldehydform der Glucose. (VIII. vgl. C. 1929. II. 1282.) Von Deriw. der Aldohyd- 
modifikation der Glucose ist bisher nur der Pentamethylather bekannt (vgl. L e v e n e  

u. Me y e r , C. 1926. II. 2289), dor zu weitoren Umwandlungen wegen der Bestandigkeit 
der Atherbindungen ungeeignot ist. Vff. habon daher nach dem gleichen Prinzip das 
Pejilabenzoat der al-Glucose dargestellt, welches jedoch nicht ais solches krystalłisiert 
erhalten werdon konnte, sondern in Form eines Addiłio7isprod. mit Athylalkohol, dem 
Vff. Formel I  zuschreiben. Der A. wird im Hochvakuum quantitativ wieder ab- 
gespalten. Das so entstehende siruposo Pentabenzoat II, welches verschieden ist von 
den bekannten vier Pentabenzoaten des furoidcn u. pyroiden Typus, regeneriert mit 
Athylmercaptan das Pentabenzoylglucosedidthylmercaptal, welches ais Ausgangsmaterial 
diente u. gibt eine krystallisierte Additionsverb. mit NaHS03.

T CH2-CH-CH-CH-CH-CH<SS°-Hs
1 I I I I !  'J -rl

OBz OBz OBz OBz OBz
V e r s u c h e. Telrabenzoylglucosediathylmercaplal, C38H38 09 S2, aus Glueose- 

diathylmercaptal mit Benzoylchlorid u. 10%'g- NaOH. Aus A. Nadelbiisehel vom 
F. 166°, 1. in Aceton, Chlf., Essigester, Pyridin, weniger in Bzl., 11. in h. Toluol, A., 
CH3OH, wl. in A., unl. in PAe. [a]c19 =  +22,9° (Chlf.; c =  1,8344). — Penlabenzoyl- 
glucosedidthylmercaptal, CJ5H42O]0S2, aus Glucosediathylmercaptal mit 10 Moll. Benzoyl- 
cblorid u. Pyridin in Chlf. Sirup, der mit PAe. erstarrt, dann aus A. langgestreckte 
Plattchen u. Krystalldrusen vom F. 97—98°, 11. in A., Aceton, Chlf., Bzl., Toluol, 
Essigester, Pyridin, in sd. Alkoholen, swl. in PAe. u. Lg. [a]n19 =  +49,6° (Chlf.; 
c =  3,1636). — Die Abspaltung der Mercaptangruppen zur Pentabenzoyl-al-glucose, 
C4IH32On, gelingt nur mit 95—98%ig- Ameisensaure u. Abdestillieren des gebildeten 
Mercaptans, wobei standig Ameisensaure nachgegeben werden muB. Rk.-Dauer
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30 Min. Das Alkoholadcłitionsprod. 1 erhalt man nur rein durch Losen in absol. A. 
u. Fallen mit PAe. Mol.-Gew. inBzl. ber. 746, gef. 622. Vff. schlieBen daraus, daJ3 der 
A. nicht ais Krystall-A., sondern in chem. Bindung yorliegt. Beim Eindunsten der 
Lsgg. des Pentabenzoats in gewohnlichem A. krystallisiert ein Prod., welehes offenbar 
durch die Hydratform verunreinigt ist. Bei 2 mm Druck u. 56° gehen die Krystalle 
in den freien Aldehyd iiber, glasige M., die bei 62° sintert, bei 71—81° schm., durchweg 
gut 1., ausgenommen in W., PAe. u. Lg. Mit Pyridin starkę Dunkelfarbung. Reduziert 
FEHLlN*Gsche Lsg. [k]d17 =  +37,1° (absol. A.). — Bisidfitverb. der Pmlabenzoyl- 
al-glucose, Cu H ,2Ou , NaHS03 aus dem Halbacetal I  in A. mit wss. NaHS03-Lsg. 
Ausbeute ca. 80% nach 20-std. Schiitteln. Sehneller erfolgt seine Bldg. aus dem 
alkoholfreien Piod. II. E. 108—114°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1551—57. Juni 
1930. Hohenheim, Landwirtschaftliche Hochschule.) Oh l e .

M. L. Wolfrom, Das Acetat der freien Aldeliydform der Glueose. Unter bestimmten 
Versuchsbedingungen konnte Vf. durch Abspalten der Thioacetalgruppen aus dem 
d-Glucosediathylmercaptalpentaacetat (I), ohne die Verb. zu entacetylieren, eine 
krystallisierte Pentaacetylglucose (II) isolieren, die sich in ihren Eigg. von den be- 
karmten a- u. /?-Formen unterschied. Das erhaltene Acetat entsprach wahrscheinlich 

g q j j  der bei der Mutarotation
, ’ s 5 von Glucose intermediar auf-

IIC ■ SC2H6 CHO tretenden Aldehydform mit
ttA n rin p it w/’ .O.POPTT offener Kette (vgl. Lowry,

, L0 0H3 0 0ULH3 c. 1928. I. 183) u. wurde
CH3C0-0-CH — >- CH3C0-0-CH ais 2,3,4,5,6-Pentaacetyl-d-

HC-O-CO-CHj HC-O-COH, «lucos\ oder
, 3 i 3 dung der von LOWRY (1. c.)

H C ‘0*C0CH3 HC*0*C0-CH3 vorgeschlagenen Nomenkla-

I  011,0-CO-CH, I I  ĆH,0-C0-CIi3 tur aisji-d-Gl^eperUaacełat
1 J eharakterisiert. I I  zeigte nur

schwache opt. Drehung, wie es bei offener Aldehydkette zu erwarten war, gab mit 
ScHiFFschem Reagens die Aldehydrk. u. lieferte ein krystallisiertes Semicarbazon 
in reiner Eorm.

Ye r s u c h e .  Glucoseathylmercaptalpenlaacetal (I). Durch langsames Zugeben 
von 36 ccm Aeetanhydrid zu einer Lsg. von 5 g Glueoseathylmercaptal in 18 ccm 
trockenem Pyridin. Aus CH3OH E. 45—47°, [a]o28 =  +11,2° (in Chlf.), [a]D28 =  
+17,4° (in Acetylentetrachlorid). Ausbeute 97%. — 2,3,4,5,6-Penlaacetyl-d-glucose, 
C9H7O0(CO-CH3)5 (II). Durch Yersetzen einer Lsg. von 25,2 g (1 Mol.) von I  in 90 ccm 
Aceton u. 45 ccm W. mit 45—50 g CdC03 u. Zugeben einer Lsg. von 49,5 g HgCU 
in 72 ccm Aceton unter heftigem Riihren. Nach weiterem 24-std. Riihren bei Zimmer- 
temp. wurde das Rk-Gemisch auf dem Wasserbade 15 Min. lang auf 50° erwarmt 
u. schlieClich weitere 15 Min. am RuckfluBkiihler gekocht. Nach Filtrieren u. Waschen 
mit Aceton wurde bei 35° unter vermindertem Druck zur Troekene eingedampft u. 
der Ruckstand mit w. Chlf. ausgezogen. Nach funfmaligem Umkrystallisieren aus 
Aceton-A.-PAe. F. 116—118°, M d25 =  +2,7° (in Acetylentetrachlorid). LI. in Chlf.,
1. in Aceton, A. u. w. W., maBig 1. in A. u. Bzl., unl. in PAe. Krystallograph. Unterss. 
vgl. Original. — Semicarbazon, C;H10O,|N3(COCHr>)3. Prismen, F. 150—151°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 2188—93. Juli 1929. Columbus, Ohio, Univ.) P o e t s c h .

Erik Hagglund, Torsten Johnson und Helmut Urban, tlber den Einflu/3 von 
Sulfit- wid Bisulfitlosungen auf Zuclcerarten bei lioherer Temperatur. III. Mitt. (II. vgl.
C. 1929. II. 2661.) Die Oxydation der Aldosen mit NaHS03 zu den Aldonsauren erfolgt 
iiber ihre Bisulfitverbb. Vff. nehmen an, daJB die Rk. in 3 Phasen verliiuft: 1. bildet 
sich die Bisulfitverb. I, welche 2. durch Bisulfit zu Verb. I I  oxydiert wird unter gleich- 

H 0 /O H
I  -p A^-OH I I  R -C <on ' H I  R-C^-SOsH

K—^ S O /  3 \SO„H
zeitiger Bldg. von Thiosulfat. I I zerfallt dann in 3. Phase in die Aldonsaure u. Bisulfit. 
Die isolierten Bisulfitverbb. I  u. I I  bilden bei der Hydrolyse kein Thiosulfat. Diese 
Auffassung erklart auch, warum die Bisulfitadditionsprodd. an Ketosen, Z. B. Fructose, 
vom Typus R-C(0H)(S03H)-(R') nicht oxydiert werden, denn hier ist das H-Atom 
der Aldehydgruppe der Aldosen durch den Rest R ' ersetzt, der von Bisulfit ińcht ab- 
osydiert werden kann. Vff. lehnen daher die Interpretation des Rk.-Mechanismus 
von Zuckern mit Bisulfit von Ma r u s a w a , N a it o  u . U c h id a  (Memoirs Ryojun
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College Engineer. 1. 351) ab. AuBerdem haben Vff. aucli das Auftretcn einer Disulfo- 
saure, vermutlicli vom Typ I I I  beobachtet, welche bei der Hydrolyse mit Mineralsaure 
lediglieh Aldonsaure gibt. — Vollig verscbieden verlauft die Einw. von Bisulfit bei 
neutraler Rk. Auch hierbei entsteht eine Sulfonsaure, die aber nicht ident. ist mit 
den 3 oben aufgefuhrten Substanzen. Sie ist gegen h. verd. Mineralsauren u. k. Alkalien 
bestandig u. wird von Br in W. nicht oxydiert. Erst von sd. Alkalien wird dio Sulfo- 
gruppo langsam abgespalten. Sie gibt ein Pkenylhydrazon, aber kein Osazon. Sie ent- 
halt aufierdem eine COOH-Gruppe, die nur durch Umlagerung nach Art der Saccharin- 
saure-Umlagerung entstanden sein kann. Die Konst. steht noch nicht fest. Die Iso- 
lierung erfolgte ais Ba-Salz, amorph. Das Ca-Salz krystallisierte nicht. Krystallisierte 
Alkaloidsalze waren ebenfalls nicht erhaltlich. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 63. 1387—95. 
Juni 1930. Abo, Akademie.) Oh l e .

Rudolf Weidenhagen und Alfons Wolf, Zur Kenntnis der Starkę. I. U ber den 
Abbau mit konzentrierter Salzsaure. (Ygl. C. 1930.' I. 2430.) In Fortsetzung der Arbeiten 
iiber die Spezifitat Oligosaecharide spaltender Fermente ziehen Vff. die Amylobiose 
u. Amylotriose von P r in g s h e im  u . Mitarbeitern (vgl. u. a. P r in g s h e im  u . Leibo- 
W itz , C. 1926. I. 3403) in den Kreis ihrer Unterss. Die experimentellen Angaben jener 
Forseher iiber die Eigg. dieser Prodd. werden bestatigt, jedoch zeigte sich, dafi es 
sich nicht um einheitliehe chem. Verbb. handelt, sondern um Gemische von Destrinen 
mit Glucose. Alit Hilfe der Methode Ton W i l l s t a t t e r  u . S c h u d e l  wurde in guter 
tlbereinstimmung mit dem Red.-Yermógen gegenuber FEHLlNGscher Lsg. ein Aldose- 
geh. von ca. 40% in der Amylobiose u. ca. 28% in der Amylotriose (bezogen auf Maltose) 
gefunden. Der reduzierende Anteil laBt sich durch weitere Reinigung teilweise ent- 
femen u. konnte ais Glucose erkannt werden, identifiziert ais Osazon. Daneben tritt 
jedoch noch mindestens ein anderer reduzierender Stoff auf, der nicht von Hefe ver- 
goren wird. Aus der „Amylobiose" wurde schliefilich ein destrinartiger Stoff erhalten, 
dessen Red.-Vermógen nur noch 9% von dem der Maltose entsprach. Schliefilich 
war es móglich, auch aus der nativen Starkę Spaltprodd. von der gleichen Zus. wie 
Amylobiose u. Amylotriose zu erhalten, je nach der Art der Umfallung. Damit ent- 
fallen samtliehe an die Existem: von Amylobiose u. Amylotriose gekniipften Vor- 
stellungen iiber den Yerlauf der Amylolyse, insbesondere iiber dio Umwandlung der 
beiden Prodd. in Maltose. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 80. 264—74. April 1930. 
Berlin, Inst. f. Zuckerindustrie.) O h le .

James Cołąuhoun Irvine und John Whiteford Stevenson, Die Molekular- 
struktur des Inulins. Isolierung einer neueti Anh.ydrojrur.tose. Boi der Hydrolyse 
von Trimethylinulin hatten I r v in e  u. St e e l e  (vgl. C. 1921. I. 728) in 80%ig. Aus- 
beuto eine homogene Trimethyl-y-fructose erhalten, die auf das Vorhandensein einer 
einzigen Form der y-Fruetose im Inulinmol. schlieBen lioB. Die genauere Unters. 
der Hydrolysenprodd. fiihrte nun zur Entdeckung einer Anhydrofructose unbekannter 
Natur, die zu 20% in den Rk.-Prodd. auf trat u. aus Inulin auf verschiedene Weise 
erhalten werden konnte. So lieferte Triacetylinulin bei der Bohandlung mit HN03 
unter Offnung der Anhydrobindungen ais Hauptbestandteil das Dinitrat der bekannten 
Triaeetylfructose noben einer Komponento des Triacetylinulins, die der hydrolyt. 
Spaltung widerstand u. eine Triacetylanhydrofructose (F. 123°) darstellte. Bei der 
Einw. von Dimethylamin ging diese Acetylverb. in eine Anhydrofructose vom F. 143 
bis 145° iiber, die bei der Hydrolyse quantitativ Fructose bildete, jedoch den hydro- 
lysieronden Agentien gegenuber bedeutend bestandiger war ais die bekannten Deriw. 
der y-Fruetose. Die Mothylierung dieses Anhydrozuckors lieferte eine dimere Tri- 
methylanhydrofructose, die beim Erhitzen mit HCl-haltigem CH3OH in die monomere 
Form iiberging. Diese Resultate wiesen darauf hin, dafi das Inulin keine homogene 
Substanz darstellt, sondern mindestens aus zwei Hauptkomponenten im annahernden 
Verhaltnis 4: 1 besteht, von denen die eine leicht hydrolysicrt wird, die andere jedoch 
hydrolysierenden Rkk. gegenuber relativ bestandig ist.

Ver suche .  Triacetylanhydrofructose, C13H1809. Zur Darst. wurden 5 g 
Triacetylinulin (F. 97°) in 70 ccm Chlf. gel. u. 30 ccm rauchende HNO:) (1,55) hinzu- 
gefugt. Nach 30 Min. wurde die klare Lsg. im Scheidetrichter mit W. geschiittelt, 
die Chlf.-Schicht abgezogen, iiber Na2S04 gotrocknet u. bei 100° unter vermindertem 
Druck eingedampft. Aus dem erhaltenen, sirupartigen Gemisch von Triaeetylfructose 
u. Triacetylanhydrofructose wurde erstere durch Kochen mit CH3OH in Ggw. von 
BaC03 in das entsprechende Triaeetylmethylfructosidmononitrat iibergefiihrt u. der 
Sirup darauf in h. absol. A. gel., aus dem sich "die Triacetylanhydrofructose in Krystallen
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abschied. Aus A. Nadeln vom F. 123°, [a]n =  +1,5° (in Chlf.). — Anhydrofructose, 
C0H10O6. Aus dem Acetylderiv. dureh Schutteln mit einer 5%ig. Lsg. von Dimethyl- 
amin in CH3OH in der Kalte. Transparente spharoidale Krystalle vom F. 143—145°, 
sehr hygroskop., [a]D =  +30,17°. Red. FEHLiNGsche Lsg. nicht. Bei der Acetylierung 
Riickbldg. des Triacetats vom F. 123°, beim Erhitzen einer 2,5°/0ig. Lsg. in W. auf 
100° Óffnung des Anhydroringes unter Bldg. von Fruetose. — Trimethylanhydro- 
fruclose, C,H,605. Dureh wiederholte Methylierung des Anhydrofructose u. Dest. 
des Rk.-Prod. eine dimere Form vom lvp.0il 166°, no =  1,4730, [cc]d =  +23,8° (in 
Chlf.), die beim Erhitzen mit methylalkoh. HCl zur monomerem Form von nu =  1,4610, 
[a]n =  +48,7° (in Chlf.) depolymerisiert wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
2197—2203. Juli 1929. St. Andrews, Scotland, Univ., United Coli. of St. Salyator 
and St. Leonard.) P o e t s c h .

Endre Berner, Uber die vermeintliche Depolymerisation des Inulins. Vf. weist 
nach, daB die niedrigen Mol.-Geww., welche das Inulin nach Behandlung mit Glycerin 
oder Acetamid zeigt, nicht auf einer Depolymerisation dieses Kohlcnhydrates be- 
ruhen, sondern auf Beimengungen von Glycerin, Acetamid u. A., welche yon Inulin 
begierig adsorbiert u. sehr zahe festgehalten werden. Die veranderten Loslichkeits- 
eigg. jener Inulinpraparato sind ais kolloidchem. Phanomen zu deuten. In Athylm- 
glykol lóst sieh Inulin sogar schon bei Zimmertemp. in wenigen Min. Auch die 
gewóhnlichen Praparate von Inulin enthalten erhebliche Mengen von A., nach
3-std. Trocknen bei 100° im Yakuum noch 0,23% bis 1,5°/0. Bzgl. der Einzelheiten 
vgl. Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1356—62. Juni 1930. Trondhjem, Techn. 
Hochschule.) Oh l e .

John Palmen, Einwirkung von Galciumhydroxyd auf Mallose und A-Cellulose. 
(Fenno-Chemica 1. 106—23. 1929. — C. 1930. I. 2394.) W il l s t a e d t .

William D. Harkins und David M. Gans, Die spektroskopische Bestimmung der 
Zersetzungsprodukte organischer Verbindungm. Benzol in der elektrodenlosen Entladung. 
Wird -Dampf bei ca. 0,1 mm Druck der elektrodenlosen Entladung unterworfen, 
so entsteht ein grunes Leuchten, das sich rasch dureh das ganze GefaJJ verbreitet, in 
Rot umschlagt u. dureh die nachfolgende Zers. unter Bldg. eines festen KW-stoffs 
ausgelóscht wird. In groBerer Menge wurde letzterer ais rotUch braunes Pulver dureh 
Behandeln von mehreren, 1000 1 Bzl.-Dampf erhalten, wobei dureh Zufuhrung von 
Bzl. mit gerade der Geschwindigkeit, um den Druck auf einem fur die Entladung ge- 
eigneten Wert zu halten, das Leuchten eine Stde. u. mehr andauerte. Nach der Analyse 
handelt es sich um einen KW-sloff (CH)n von derselben Zus. wie Bzl., aber viel hóherem 
Mol.-Gew. Nach dem mit einem HlLGER-QuarZspektrographen aufgenommenen 
Spektrum zers. sich die Bzl.-Moll. sehnell in Moll. von C2 u. CH, sowie Atome von C+ 
u. H. Diese scheinen sich vollstandig wieder Zu dem rótlichbraunen KW-stoff zu ver- 
binden, da die mehreren 1000 1 Bzl.-Dampf bei der Zers. nicht genug gasfdrmige Ruck- 
stande ergeben, um den Druck so weit zu erhóhen, daB die Entladung erlischt. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 2578—80. Juni 1930. Univ. of Chicago, G. H. J on e s  
Lab.) B e h r l e .

Angelo Angeli, Unterswhungen und Betraclitungen uber die Struktur der Diazo- 
verbindungen. Es wird eine zusammenfassende Ubersicht uber die Resultate der 
esperimentellen Unterss. An g e l is  u . seiner Mitarbeiter iiber Azoxyverbb. u. ihre 
Beziehung zu den Diazoverbb. gegeben. Besprochen werden die aromat. Diazoverbb.: 
Diazoniumhydroxyde, Nitrosamine, lsodiazotate u. nonnale Diazolale, dereń Konst.- 
Formel immer noch umstritten ist, u. in bezug auf welche A n g e l i  sich im Wider- 
sprueh mit der HANTZSCHschen Auffassung befindet. Ferner wird auf die analoge 
Konst. des Nitrosophenylhydroxylamins mit der von A n g e l i  angenommenen u. ex- 
perimentell bewiesenen Struktur der Azoxyverbb. hingewiesen, sowie auf die Iso 
merie des Nilrosohydrozylamins mit der Diazobenzolsaure u. auf die Struktur des 
Benzolazoxycarbonamids. Erwahnt werden die Ather der Diazoliydraie u. die nur 
nach der ANGELischen Formulierung moglichen, tatsachlieh dargestellten vier ver- 
schiedenen Ather. Besonders berucksichtigt werden die Kupplungsrkk. u. die oxy 
dierenden, sowie verscliiedene andere charakterist. Eigg. der n. Diazohydrate, die 
sich ebenfalls aus der ANGELischen Formulierung ergeben u. dureh Verss. bewiesen 
sind. Auch die aliphat. Diazoverbb. werden besprochen. (Gazz. chim. Ital. 60. 352 
bis 388. Marz 1930. Florenz, Univ.) F i e d l e r .

Alberto Cresta, Chemisch-physiologisclie Studie uber Arsenobenzole. (Revista 
Centro Estudiantes Farmacia Bioąuirnica 19. 115—20. Marz 1930.) WILLSTAEDT.
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Paul Baumgarten, Zur Kennłnis der Phenylthioschwefelsiiure. Einfaclie Aryl- 
thiosulfonate erhalt Vf. durch direkte Sulfonierung der Sulfhydrylgruppc der Mer- 
captane mittels N-Pyridiniumsulfonsaure (C. 1926. II. 426). Aus Thiophenol wird so 
das gufc krystallisierende Pyridiniumsalz der Phenylthioschwefelsiiure dargestellt, 
dereń Alkalisalze daraus durch Umsetzung mit Alkalialkokolaten erhalten werden. 
Diese Alkalisalze sind in neutraler wss. u. auch in saurer Lsg. recht bestandjg. Erst 
bei erhohter Temp. erfolgt in saurer Lsg. allmiihliche Zers. zu Thiophenol u. H2S04, 
die beim Eindampfen schneller yor sich geht u. beim vollendeten Eindampfen quanti- 
tativ wird. Daher gelang auch nicht die Reindarst. der Phenylthioschwefelsiiure. In 
alkal. Lsg. erfolgt schnelle Zers. zu Diphenyldisulfid, Benzolsulfinsiiure u. H2S03;
Vf. nimmt folgenden 3-stufigen Rk.-Verlauf an: 1. C6H6S-S03K -f KOH~--y
C6H5SOH (I) + K2S03. Das Zwischenprod. I, die unbestandrge Benzolsulfensiiure, 
wurde schon von L e c h e r  (C. 1925. I. 1597) erhalten; 2. 2 C6H5SOH + KOH — >- 
C6H6SH + H20 + CeH5SOOK; 3. CaH5SOH + HSC0H. — CaH?S- SCf>H, + H,0.

Ver suche .  Pyridiniumsalz der Phenylthioschwefelsaure, CnHu 03NS2, aus 
Thiophenol u. N-Pyridiniumsulfonsaure, kurze Zeit auf dem W.-Bad, Krystalle aus A., 
F. 89—91°. — Kaliumsalz der Phenylthioschwefelsiiure, C0Hr,O3S,K, aus yorst. Verb. 
u. K-Alkoholat in A.; rhomb. bzw. sechsseitige Schuppen aus A. — Natriumsalz der 
Phenylthioschwefelsiiure, C6H503S2Na, analog vorst. Verb.; feine Nadeln, die aus A. 
mittels A. gefallt werden. — Diphenyldisulfid, C12H10S2, aus dem in W. gel. Kaliumsalz 
der Phenylthioschwefelsiiure u. 10%ig. KOH; nach "l6-std. Stehen wird filtriert u. 
der Ruekstand auf Ton getrocknet, F. 61°. — Benzolsulfinsdure, C6H6S02, aus dem 
Filtrat von vorst. Verb. durch Auswaschen mit A., Ansiiuern u. mit A. extrahieren. 
Krystalle aus W., F. 83—84°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1330—35. Juni 1930. Berlin, 
Chem. Inst. d. IJniv.) A. H o f f m a n n .

Stig Veibel, Studien iiber den Nitrierungsprozefi. I. Mitt. Nitrosierung von Phenol. 
Yorbedingung fiir den glatten Yerlauf der Nitrierung von Phenol mittels HN03 ist die 
Anwesenheit von HNO,; wahrend Vf. Nitrosophenol ais Zwischenprod. der Rk. ver- 
mutet, nehmen A rn a ll (C. 1924. I. 650) u. Klemm u . Mitarbeiter (C. 1919. II. 827) 
akt. Komplexe wie N204 oder H2N308 ais nitrierende Substanzen in Mischungen von 
HN03 u. HNO„ an. Gegen die Annahme von Nitrosophenol ais Zwischenprod. sprach 
yor allem die Tatsache, daB bei der Nitrosierung von Phenol bisher nur p-, kein o-Nitro- 
phenol erhalten wurde, obwohl bei der Nitrierung fast gleiche Mengen des o- u. p-Deriv. 
entstehen. Vf. weist nun nach, daB tatsachlich das o-Prod., wenn auch nur in geringen 
Mengen, gebildet wird. Dem qualitativen Nachweis dient die Methode von BAUDISCH 
u. K arze ff (C. 1912. I. 1892), die quantitative Best. erfolgt indirekt durch Titration 

' der Gesamtmenge nach C a llan  u. Mitarbeiter (C. 1920. IV. 110) mit Titantrichlorid, 
Abdestillieren der o-Verb. mittels W.-Dampf u. Best. des Riickstandes. Die Rk. selbst 
verliiuft nach Vf. in erster Phase iiber Additionsyerbb. von HN02 an Phenol, von 
denen die o-Verb. sich aus statist. Grunden in etwa d?r doppclten Menge der 
p-Verb. bildet; da indessen das o-Anlagerungsprod. nach Ansieht des Vf. be- 
deutend labiler ist ais die p-Verb., so werden schlieBlich stets nur etwa 10% des 
Nitrosophenols ais o-, die restlichen 90% ais p-Verb. erhalten. Beim o- u. m-Kresol 
liegen die Verhaltnisse analog. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1577—82. Juni 1930. 
Kopenhagen, Chem. Inst. d. Univ.) A. Hoffmann.

Stig Veibel, Studien uber den Nitrierungsprozefi. II. Mitt. Nitrierung von Phenol. 
(I. vgl. yorst. Ref.) Vf. unterwirft Phonol der Nitrierung u. untersucht den EinfluB 
der HN03-Konz. auf das Mengenverhiiltnis o : p-Nitrophenol unter Konstanthaltung 
aller anderen Vers.-Bedingungen wie Temp., Anfangskonz. der HN02 u. Benutzung 
eines so groBen HN03-Uberschusses, daB dereń Konz. prakt. konstant ist. o- u. p- 
Prod. werden durch W.-Dampfdest. getrennt. Die o-Nitrophenolmenge wird nach 
K o l t h o f f  u . R o b in s o n  (C. 1926. II. 73) durch Titration mit TiCI3 (Ń02-Gruppen- 
best.) u. Titration mit Br (Phenylgruppenbest.) ermittelt; nach Auflósung des Riick- 
standes der W.-Dampfdest. in W. u. Abtrennung von Nebenprodd. durch Filtration 
wird auch das p-Nitrophenol durch Bromtitration bestimmt. Die Unters. der Neben
prodd. zeigte, daB es sich um indophenolartige Verbb. handelt. — Die Konz. der 
HN02 hat keinen nennenswerten EinfluB auf das Verhaltnis o: p-Nitrophenol; da- 
gegen begunstigt eine Erhóhung der HN03-Konz. die Bldg. von o-Nitrophenol. Im 
ganzen aber -werden bei Konzz. von 1-n. bis 3-n. HN03 u. 25° annahernd gleiche 
Mengen beider Prodd. gebildet. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1582—89. Juni 1930. 
Kopenhagen, Chem. Lab. d. Univ.) A. H o f f m a n n .
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Donald Holdroyde Hey, Nor-d,l-ephedrin und Nor-d,l-pscw!oepJiedrin. Das Oxim 
des Phenykicetylcarbinols, CoH^-HfOH) • C(: NOH)-CH3 (I) gibt bei der Red. mit Na- 
Amalgam in vcrd. Essigsaure ein zahes Ol, das bei Behandlung mit IICl Nor-d,l-ephedrin, 
(C9H13ON -f- HC1, F. 192°) u. etwas Nor-d,l-pseudoephedrin, (HCl-Salz, F. 169°) liefert. 
Dic Darst. von Phenylacetylcarbinol lieB sieli gegcntiber den Angaben der Literatur 
bedeutend yerbessem. —  H artung  u . Munch (C. 1929. IL  1403) liaben bei der Red. 
von Iscniitrosopropiophenon ein bei 108—110° schm. Nebenprod. beobaehtet; es handelt 
sich hier um I, dessen Bldg. bei der gleichen Rk. von Rabe (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
45 [1912]. 2166) beobaehtet wurde. — Phenylacetylcarbinol, C9H10O2. Man fiigt 20 g 
fein gepulvertes d,l-Mandelsaureamid langsam zu einer Grignardlsg. aus 22 g Mg, 
140 g CH3J  u . 250 cem A., halt 1 Stde. bei Zimmertemp., kocht 12 Stdn. u. zers. mit 
Eis u. verd. H2S04. Gelbliches Ol. Kp.21 135—137°. 2,4-Dinilrophenylhydrazon, 
C15H1405N4. Orange Nadeln aus A., F. 170°. Oxim, C9Hu 02N (I). Nadeln aus W.,
F. 112,5°. — Phenylmethylglyoxim, C9Hi0O2N2. Ais Nebenprod. bei der Darst. des 
Oxims. Nadeln aus A , F. 231°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1232—34. Mai. 
Manchester, Univ.) O s t e r t a g .

Mary M. Rising und Edmund Waring Lowe, Salze von Nitrilen. IY. Natrium- 
ct-phenylbutyronilril. (IIL vgl. C. 1930- L 2880.) In dem schon friiher (C. 1930. I. 
2880) verwendeten App. wurde die Rk. von a.-Phenyl-n-butyrmiitril, Kp.n 110,5—111°, 
mit Na in trockenem A. u. N2-Atmosphare quantitativ untersucht. Sie vollzieht sich 
nach der summar. Gleicliung:

2 C6H5C(C2H5)HCN + 2 Na — >- [C6H5C(C2H5) : C: N]Na + NaCN + C6H5■ C3H- 
wobei das entstandene NaCN u. Propylbenzol, C9H,2, quantitativ bestimmt wurden. — 
Das feste Natrium-tt-phenylbutyronitril, C10H10NNa =  [(C6H5)C(C2H5) : C: N_]Na+ u. 
[(C6H5)C~(C2H5)CN]Na+, ist auBerordentlich unbestandig u. kami nur in inerter Atmo- 
sphare wie N2 erhalten werden. An der Luft rauclit es u. entflammt. In A.-Lsg. zers. 
es sich langsam unter Bldg. von NaCN. Behandlung mit C2H5J  fuhrt zu a-Pficnyl- 
on-athyl-n-bwtyronitril, Ci2Hi5N, Kp. 115—118°. — Kalium-a-phenylbulyrcmilril, C10Hi0- 
NK, gelblieh, zers. sich rasch an der Luft. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2524—27. 
Juni 1930. Chicago [111.], Univ.) B e h r l e .

Norman William Hanson und David Matthew Williams, Die Additim yon 
IlalogeneM an ungesattigte Sauren und Ester. HI. Die Geschwindigkeit der Bromaddition. 
(II. vgl. C. 1929. I. 646.) Die beiden Formen der o-Methoxyzimtsdure addieren Br 
ca. 100-mal so schnell wie Zimtsaure selbst; die Geschwindigkeit nimmt rascher ab, 
ais einer bimolekularen Rk. entspricht (W il l ia m s  u. J a m e s , C. 1928. I. 2089); die 
Methylester der m- u. p-Methoxyzimtsaure reagieren mit ahnlicher Gesclwindigkeit. 
Diese Erhahung der Geschwindigkeit ist wahrscheinlich auf die Leichtigkeit zuriick- 
zufiihren, mit der die Methosyzimtsauren im Kern substituiert werden, die Beschleu- 
nigung erweist sich ais katalyt. Wrkg. des bei der Substitution auftretenden HBr. 
Nach diesen Befunden miiBte eine substitutionshemmende Gruppe im Kern auch die 
Bromaddition verzogern, tatsachlich addieren o-, m- u. p-Nitrozimtsauremeihylester 
Brom langsam; die hier auftretende Induktionsperiode versc}i«rindet, wenn von vorn- 
lierein HBr zugesetzt wird. — a-Brom-, a.-Chlor-, a.,p-Dibrom- u. /1-Chlor-oL-bromzimt- 
sdure reagieren bei 0° selbst bei Zusatz von HBr nicht merklicli mit Br in Chlf. oder 
CC14. Im Gegensatz dazu unterscheidet sich das Verh. der fS-Chlor- u. fj-Bromzimtsaure 
nicht merklich von dem der Zimtsaure. In allen Fallen reagieren die cis-Formen rascher 
ais die trans-Formen, das Verhaltnis der Geschwindigkeiten wechselt von Fali zu Fali. — 
Fumarsauredimethylesler (I) u. Maleinsaurediinelliylester (II) reagieren bei 18° nicht 
mit Br in CC14; I  wird durch Br im EinschluBrohr bei 100° nicht verandert, wahrend
I I  langsam reagiert. I I  ist bei gewóhnlicher Temp. fl. u. enthalt deshalb wohl Ver- 
unreinigungen, die mit Brom HBr bilden. In  Ggw. von HBr reagiert I  sehr langsam,
I I  dagegen sehr rasch bis zu einem scheinbaren Gleicligewicht, nach welchem die Rk. 
sehr langsam weiterlauft. Wahrscheinlich erfolgt in Konkurrenz zur Addition Um- 
wandlung von I I  in I  durch HBr; die Umwandlung der cis- in die trans-Form beeinflufit 
also ebenfalls die Additionsgesehwindigkeit; vielleicht kommen fur beide Rkk. dieselben 
Zwischenprodd. in Betracht. — Die Ansicht von J . M e y e r  u . P u k a l l  (C. 1930. I- 
2729), daB der Katalysator der Bromaddition durch Einw. von Br auf die Losungsmm. 
im Licht entsteht, ist nicht haltbar. (Journ. chem. Soc., London 1930- 1059—63. 
Mai. Aberystwyth, Univ. College of Wales.) O st e r t a g .

David Matthew Williams, Die Photobromierung von Cumarin. Bei der Photo- 
bromierung von Cumarin konnte Vf. die Einstellung eines Gleichgewichtes beobachten,
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wio es Berthoud u. N ico le t (vgl. C. 1927. II. 1332) bei analoger Behandlung von 
a-Phenylzimtsaurenitril festgestellt hatte. Die Rk. wurde im Licht einer Quarz-Hg- 
Lampe beobachtet u. die reagierenden Lsgg. auf einem rotierenden Tisch in bestimmter 
Entfernung von der Lampe aufgestellt. Bei Konzz. des Cumarins u. Br von 1/c0-molar 
in CC14 ais Losungsm. wurde das Gleickgewicht in 25 Min. erreicbt, wobei 85,6% des 
Br reagierten. Mit Cblf. ais Losungsm. stelltc sich das Gleichgewicht nacb 45 Min. 
unter Rk. von 65,8% Br ein, wahrend das a-Phenylzimtsaurenitril unter gleicben 
Bedingungen in CCI, nach 60 Min. unter Anlagerung von 40,2% Br, in Cblf. nach ca. 
150 Min. unter Anlagerung von 35,4% Br reagierte. Bei der therm. Rk. (vgl. W illiam s 
u. James, C. 1928. I. 2089) verlief die. Bromierung in Cblf. schnelier. (Journ. chem. 
Soc., London 1929. 1383—84. Juni. Aberystwyth, Edward Davies Chem. 
Lab.) P o e ts c h .

Ossian Aschan, Rcalctionsstudien uber die Bildung des syntlietischen Gamphers. 
(Fenno-Chemica 1. 94—105. 1929. — C. 1930. I. 2407.) W il l s t a e d t .

Walter Qvist, Umwandlung von Campliendibromid in (3-Bromcamplier. (Fermo- 
Chemica 1. 85—93. 1929. — C. 1930. I. 2407.) W il l s t a e d t .

John Pałmen, Beilrag zur Kenntnis der oxydierenden Wirkung von Ozon auf 
semicyclisclie Doppelbindungen. {Fennol. 124—28. 1929. — C. 1930.1. 2086.) W il l s t .

Edward Mc Mahoń und C. S. Marvel, Von Benzidin und o-Tolidin abgeleitete 
mercurierle Azofarbstoffe. In Wiederholung der Arbeit von B e r n a r d i  u . Ta r t a r iNI 

(C. 1927. II. 65) gewinnen Vff. durch Bohandoln von Benzidin mit Mercuriacetat in 
Eg. das Acętoxymercuribmzidin, C,1H1,,02N2Hg,3CH1C00H, F. 144—146° (Zers.), unl. 
in W., A , A. u. Bzl., sehr unbestandig, yerliert das Hg bei der Suspension in W. — 
Entsprechend Acełoxymercuri-o-tolidi?i, Ć10H18O2N2Hg,2CH3-COOH, F. 120“ (Zers.). — 
Die Acotoxymercurigruppe befindet sich wahrscheinlich in o-Stellung zu einer ŃH2- 
Gruppe. — Die Tetrazotierung der beiden Verbb. wurde mit n-Butylnitrit in absol. 
alkoh. Suspension des Amins in Ggw. von etwas wss. HC1 durchgefiihrt, da Arbeiten 
in wss. Lsg. das Hg aus dem Mol. entfernt. Ebenso geschah die Kupplung mit den 
Aminonaphtholsulfonsauren in absol. alkoh. Suspension. — Disazofarbstoff: Acetoxy- 
mercuribenzidin r j  H-Saure, Na-Salz, C34H21OieN0S4HgNa2,2C2H6OH, rotbraun. — 
Disazofarbstoff: Acetoxrymercuri-o-tolidin H-Sdure, Na-Salz, C36H280lcNaS'1HgNa2, 
5C2H5OH, orangefarben. — Disazofarbstoff: Aceloxymercuribenzidin 2-Amino-
8-naphthol-6-sidfonsaure, C34H2|,O10N0S2Hg,3C2H5OH, rotlich purpurn. — Infolge der 
Unbestandigkeit konnten dio Farbstoffe nicht gut gereinigt werden, was auch die 
pharmakolog. Unters. ausschloB. Bei Lsg. in NaHC03-haltigem W. schied sich in 
wenigen Tagen metali. Hg ab. Erhitzen besehleunigte die Zers. stark. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 2528—31. Juni 1930. Urbana, Univ. of Illinois.) B e h r l e .

Arnold Weissberger, Walther Schwarze und Heinrich Mainz, Uber die Oxy- 
dalicm von a-Ketolm mit Fehlingscher Losung. 3. Mitt. iiber Oxydationsvorgange. (2. vgl. 
C. 1930. I. 1784.) Vff. untersuchen, ob die (zu Diketonen fuhrende) Oxydation von 
a-Ketolen (Bonzointypus) ebenso wie die fruher untersuchte Autosydation von der 
elektrochem. Natur der genannten Substanzen u. der AlkaHtat der Lsgg. abhangt. 
Die Oxydationsgeschwindigkeit steigt mit steigender Alkalimenge, woraus zu scldiefien 
ist, daB auch die Oxydation an einem Anion C14Hn02 angreift. Da (wenigstens in dem 
untersuehten Gebiet) Konzentrationsanderungen des Cu-Salzes keinen EinfluB auf 
die Geschwindigkeit besitzen, ist weiter zu schlieBen, daB die geschwindigkeitsbestim- 
mendo Rk. nicht die Oxydation ist, sondern etwa die Umlagerung der Benzoinionen in 
Ionen des entsprechenden Stilbendiols: C„H5-CH(0')-C0-C6H5— y CaH5-C(0'):
C(OH)-C6H5, welch letztere vom Oxydationsmittel schnell abgefangen werden. — Die 
Autosydationsgesehwindigkeiten sind etwa halb so groB wic die der Oxydation bei 
gleichem Geh. an freiem Alkali, ein geringfiigiger Unterschied, der durch die groBe 
Versehiedenheit in der Konz. der Oxydationsmittel geniigend erklart ist. — Eine kinet. 
Unters. der schon in der 2. Mitt. behandelten Benzoine ergab auch fur die Oxydation 
genaue Abhangigkeit von der Aciditat der Ketole, d. h. von ihrer bzw. ihrer Alkali- 
salze Fahigkeit zur elektrolyt. Dissoziation. (LiEBIGs Ann. 481. 68—80. 21/6. 1930. 
Leipzig, Univ.) B e r g m a n n .

Arthur Fairbourne und Graham Edward Foster, Synthesen von 1-Methylanthra- 
chinonen. Verb. CwH18Oe (I). Aus 6-Oxy-3,4-dimethylbenzophenoncarbonsaure-(2'), 
Acetanhydrid u. Na-Acetat. Tafeln, F. 195°. Bestandig gegen h. W. — 4-Oxy-l,2-di- 
methylanthrachinon gibt bei der Zinkstaubdest. ein krystallin. Sublimat (F. 200°), 
das nicht das gesuchte 1,2-Dimethylanthracen sein kann, weil es sich zu einem

XH. 2. 58
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O r n r n  280° schm. Prod. oxydicrcn laBfc.
, ’ 3 Durch Acetylierung entsteht 4-Acetoxy-

C(0 ■ COCH ) • 1,2-dimethylanthrachinon, C18H1404. Aus
t q u  i 3 | der Oxyverb. gelbe Nadeln aus A., F. 154°.

0 4 CO*O \ > C H 3 _  2-o-Toluylbenzoesaure, C16H1203. Aus
A rr Phthalsaureanhydrid u. o-CH3 ■ C6H4 • MgBr.

3 Nadeln aus A  F. oberhalb 120°. Daraus
1-Methylcmłhraćhinon, F. 173°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1275—76. Mai. 
London, Kings College.) O st e r t a g .

Henry Gilman und George F. Wright, Nitrofurfurol imd Nitrofurylacrylsaure. 
Furfuroldiaceiat gibt mit HN03 (D. 1,5) in Acetanhydrid bei — 5° nicht iibersteigender 
Temp. eine Verb. C'n//n09iV =  CH3-C0 0-C(N02): CH CH: C(OH)-CH(O CO-CH3)2 
(?) (Krystalle aus PAe.-Bzl., F. 106—107°), die bei Behandlung mit Pyridin u. etwas 
Eis in 5(l)-Nit.rofurfuroldiacetat, C9H„07N, iibergeht. Krystalle aus A. F. 92,5°. 
Daraus durch Kochen mit H2S04 (1:'2) 5(t)-Nitrofurfurol, C5H304N. Farblose Kry
stalle aus PAe. F. 35—36°. Kp.10 128—132°. Niedrigsćhm. Oxim, C5H404N2. Aus 
dem Diacetat u. Hydroxylamin, F. 121°. Schmeckt etwas siiJ3. Hochschm. Oxim. 
Aus Nitrofurfurol u. H2N-0H oder aus dem niedrigsćhm. Osim durch Fallen des 
HCI-Salzes mit Na2C03. Krystalle aus A. F. 153°. — Die 5-Stellung des N02 ist 
nicht bewiesen, aber sehr wahrscheinlich. Oxydation des Nitrofurfuiols mit Na2Cr207 
in H2S04 gibt Nilrofurancarbonsaure-(l) (F. 183“; vgl. M a rq u iS , Ann. Chim. [8]. 4 
[1905]. 196). — Nitrofurfurylacrylsaure C7H502N. Aus Nitrofurfuroldiacetat oder 
Nitrofurfurol, CH3C02Na, Acetanhydrid u. etwas Pyridin bei 142°. Entsteht auch aus 
Furfurylacrylsaure u. HN03 (D. 1,5) in Acetanhydrid bei — 5°, w7obei im Gegcnsatz 
zur Nitrierung des Furfuroldiacetats keine offene Verb. auftritt. Krystalle aus Me- 
tkanol oder Furfurol. F. 235—236°. Bestandiger ais Furfurylacrylsaure; wird z. B. 
durch Cr03 nicht angegriffen. Athylester, C9H905N. Aus Furfurylacrylsaureester 
durch Nitrieren. Krystalle aus Bzl. F. 125°. Wird durch S0C12 u. PC15 nicht ver- 
andert, durch 65%ig. H2S04 zur Sauro hydrolysiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 

2550—54. Juni 1930. Ames [Jowa], Jowa Stato Coli.) O s te r t a g .
Werner Keil, Entstehung von Pyrrolidin aus Halogenbutylplithalimiden. Vf. erhalt 

aus 1,4-Chlorbutylphthalimid bei der Verarbeitung mit KOH nach der Methode von 
PUTOCHIN (C. 1926, I I .  375) nicht das erwartete 1,4-Aminobutanol, sondern fast quanti- 
tativ Pyrrolidin.

V er suche .  1,4-Chlorbutylphthalimid, C12H1202NC1, aus Tetramethylendiehlorid 
u. Phthalimidkalium, 2 Stdn. am RiickfluB bei ISO”—-200°. Nach Abtreiben des t)ber- 
schusses an Tetramethylendiehlorid durch Wasserdampf wird mit A. extrahiert, mit 
Eis gekiihlt, filtriert u. der A. verjagt. Krystalhsierter Buekstand. — Pyrrolidin, 
C4H„N, aus vorst. Verb. u. 30°/0ig. KOH durch Kochen am RiickfluB bis zur Lsg. u. 
mehrfaches Abdestillieren unter Nachfiillen yon W. Aufnehmen des Ruckstandes in 
wenig abs. A., filtrieren u. eindampfen. Krystalle des Chlorhydrates. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 1614—15. Juni 1930. Greifswald, Physiolog. Inst. d. Univ.) A. HOFFMANN.

VI. Zafouk, Die Dissoziationskonstante der Oluliminsaure. Die Best. der K  nach 
K o h l r a u s c h  liefert die zuverlassigsten Werto. Die Glutiminsaure ergibt einen Wert 
fiir K =  5,9 X 10~4 u. steht in ihrer Starkę zwischen Weinsaure u. Milchsaurc. Sie 
ist somit eine der starksten Siiuren, die in der Zuckermelasse vorkommen. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak Rep. 53. 465—68. 3/5. 1929. Prag, Forschungs-Institut der 
ćechosl. Zuekerindustrie.) LANGE.

Ernest Wilson Mc Clelland und Leonard Arthur Warren, Die Dismutation 
einiger Disulfide. Das 2,2'-o,o'-Dithiodiphenyl-4,5-dihydroglyoxalin (I) (C. 1930. L  

2251) zeigt in Lsg. auCerordentliche Eigg. Ebullioskop. Mol.-Gew.-Bestst. in A. u. 
Bzl. geben niedrige Werte, die sich mit der Verd. noch vermindern. Eine Rk. mit dem 
Losungsm. liegt nicht vor; I  wird unverandert wiedergewonnen. Die Farbę der Lsgg. 
yerstarkt sich beim Erwarmen u. nimmt beim Abkiilden wrieder ab, das BEERsche 
G<setz gilt nicht. L e c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 48 [1915]. 524) hat bei einigen 
Disulfiden Thermochromie, aber keine Abweiclrungen vom BEERschen Gesetz beob- 
achtet. Die Erscheinungen lassen sich durch eine „umkehrbare Dismutation" von I 
in je 1 Mol. I I  u. m  erklaren; freie Radikale treten hoehstens voriibergehend auf. Die 
Dismutation in H u. H I laBt sich weiterhin dadurch bewTeisen, daB Zusatz von IH  zu 
den Lsgg. das scheinbare Mol.-Gew. erhoht; auBerdem entsteht das Disulfid I  durch 
Einw. von Alkali auf ein aquimolekulares Glemisch von H-Hydrobromid u. IH, u. die
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Einw. von CH3J  auf I  liefert HJ-Salze von II  u. vom Methylather von HI. Die I  ent- 
sprcchenden m- u. p-C„H.,-DerivY. zeigen diese Dismutationen nicht. Das p-Disulfid 
wird ebenso wie I  dureh H2S leieht reduziert, die m-Verb. wird nicht angegriffen. Ver- 
wandte Erseheinungen aus der Literatur werden besprochen.

Tr HsC.N-C.CaH4-Ś TTr HjjC* NH • C • C6H4 • SH
I I  i ii I I I  i ii

H.C-- N H.C---N

h 2c -n h .c -cbh 4.s-

H.Ó----N
Ver suehe .  Methylierung Yon I  mit CH3 J  in sd. A  gibt I I  (HBr-Salz, F. 257°) 

u. 2-o-MelhyUliiolphenyl-4,5-dihydroglyoxalin (F. 98—100°, HJ-Salz, F. 206—208°, 
Pikrat, F. 207°). — 3,3'-Dilhiobenzamid, C14Hj202N2S2. Aus 3,3'-Dithiobenzoesaure 
dureh Behandlung mit SOCl2 + etwas FeCl3 u. Umsetzung des Chlorids mit NH3. 
Tafeln aus Essigsaure, F. 243°. Gibt mit P205 in sd. Xylol 3,3'-Dithiobenzonitril, 
Ci4HgN2S (F. 102—103° aus A.), das mit Athylendiamin u. H2S in A. 2-m-Thiolphenyl-
4,5-dihydroglyoxalin (analog III), C9H10N2S, liefert. Gelbe Nadeln aus W., F. 225—228°, 
wl. in A , U. in Siiuren u. ALkalien. Gibt mit FeCl3 vorubergehende Rotfarbung. Dureh 
Oxydation mit K3Fe(CN)6 entsteht 2,2'-m,m'-Dithiodiplien,yl-4,5-dihydroglyoxalin, 
Cj8Hj8N4S2, (gelbliche Tafeln aus 90%ig. A , F. 193°); Behandlung mit CH3J  in A. 
liefert 2-m-Methylthiolphenyl-4,5-dihydroglyoxalin, C10Hi2N2S, Nadeln aus W., F. 94 
bis 96°; C10H12N2S + HJ, schwach braune Nadeln aus wss. A., F. 262—264° (Zers.). — 
4,4'-Dithiobenzamid, C14HI202N2S2, F. 278°. — 4,4'-Dithiobenzonitril, C14H«N,S2. Gelb
liche Nadeln, F. 172—;173°. ■— 2-p-Thiolplienyl-4,5-dihydroglyoxalin, C0H,0N2S. Aus 
4,4'-Dithiobenzonitril, Athylendiamin u. H2S in A  Gelbliche Nadeln aus W., F. 290° 
(Zers.). Gibt mit FeCl3 eine griine Fiirbung. — 2,2'-p,p'-Dilhiodiphenyl-4,5-dihydro- 
glyoxalin, C18Hi8N4S2. Aus der vorigen Verb. u. K^Fe(CN)e in alkal. Lsg. Kleino 
Krystalle aus A , F. 213°. — 2-p-Methylłhiolphenyl-4,5-dihydroglyoxalin. Tafeln aus 
W., F. 155—156°. HJ-Salz, F. 237°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1095—1102. 
Mai. London, Kings College.) O st e r t a g .

Erich Benary, tlber die Einwirkung von Ammoniak und Aminen auf einige ali- 
phatische und aromatische Oxymethylenketone. Die Einw. Yon Ammoniak u. Aminen, 
wie Mono- u. Dimelhylamin, Piperidin u. Athylendiamin auf aliphat. u. aromat. Oxy- 
methylenkelone Yerlauft in der erwarteten Richtung unter Austausch der OH-Gruppe 
gegen die Aminogruppe. Entweder werden die freien Verbb. miteinander in Rk. ge- 
bracht, oder besser laBt man die Na-Salze der Oxymethylenketone sich mit den Salzen 
der Basen umsetzen. Das n. Prod. konnte nur in einem Falie, bei der Umsetzung des 
Oxymethylenacetophenons mit NH3, nicht isoliert werden; hier wurde statt dessen das 
schon bekannte 2-Phenyl-5-benzoylpyridin (B e n a r y  u . P s i ł l e ,  C. 1924. II. 45) 
erhalten, fiir dessen Entstehung indessen die Bldg. der AminoYerb. ais Zwischenprod; 
móglich ist.

Y e r s u ch e .  fi-Acetylvinylamin, C4H,ON, aus dem Na-Salz des Oxymethylen- 
acetons u. NH4C1 in A. dureh 12-std. Schutteln. Nach dem Filtrieren wird der A. ver- 
jagt u. im Vakuum dest. Kp.i4 94—96°; gibt mit alkoh. FeCl3 eine rote Fiirbung; hell- 
gelbes Ol, an der Luft rasch dunkel. — fl-Acetyl-N-melhylvinylamin, C5H9ON, aus Osy-’ 
methylenacetonnatrium u. Methylaminchlorhydrat in A.; Kp.17 £0—93°; mit FeCl3 
kirschrot. — f}-Acetyl-N-dimethylvinylamin, C6Hn ON; aus Oxymethylenacetonnatrium 
u. Dimethylaminochlorhydrat in A. Kp.19 118°. — [Piperidinomethyleri\-aceton, C9H15- 
ON, aus Oxymethylenaeetonnatrium u. salzsaurem Piperidin in A.; Kp.18 160—162°; 
gelbliches Ol; — j}-Methyl-f}-acetylvinylamin, C5H9ON, aus Oxymethylenmethylathyl- 
keton boi 12-std. Stehenlassen mit alkoh. NH3; Nadeln aus Bzl., F. 112°; mit FeCl3 
kirschrot. — P-Meihyl-P-acetyl-N-methylvinylamin, C0Hn ON; aus Oxymethylenmethyl- 
athylketon u. alkoh. Methylamin; Rk. Yerlauft unter Erwarmung; Prod. erstarrt nach 
Dest. bei 20 mm; F. 58°. — f}-Methyl-(}-acetyl-N-dimethylvinylamin, C7H13ON, analog 
mit Dimethylamin; gelbliches Ol, Kp.23 135—139°; nach Erstarren: F. 55°; — (S-Mcthyl- 
P-acetyl-N-diathylvinylamin, C9H17ON, analog mit Diathylamin; Kp.I4 140°; gelbliches 
Ol; — a.-Methyl-a-(piperidinom-ethylen)-aceton, C10Hi,ON; analog mit Piperidin; orange 
gefarbtes Ol, Kp;]|) 155—158°; — N-AihyUnbis-fl-melhyl-p-acelyhinylamin, C12H20O2N2, 
aus salzsaurem Athylendiamin u. Oxymethylenmethylathylketonnatrium in W.; gelb
liche Nadeln aus W.. von- 220° ab Braunfarbung, von 235° ab Zers. — fi-n-Bulyryl- 
N-diathylvinylamin, C10H19ON, aus Oxymethylenxnethyl-n-propylketon bzw. seinem 
Na-Salz u. Diathylamin in A., gelbliches Ol, Kp.1E 137°. — fi-lsobutyryl-N-dimethyl- 
vinylamin, C10H19ON, aus Oxymethylen-(methylisopropylketon)-natrium u. Dimethyl- 
aminchlorhydrat; hellgelbes Ol Yon unangenehmem G«ruch; Kp.ł6 132—134°. — Di-

58*



912 D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 1930. II.

rnethylaminiyiMthylenpinakolin, C9H17ON, aus Oxymethylenpinakoliimatrium u. Di- 
methylaminchlorhydrat in A. HeUgelbes Ol, Kp.1E 132—135°. — Dimethylamino- 
viethylenmesityloxyd, G,H15ON, aus dem trockenen Na-Salz des Kondensationsprod. 
von Mesityloxyd mit Ameisensaureester u. Dimethylaminehlorhydrat in A.; derbe 
Prismen aus A., F. 104°. — fi-Benzoyl-N-methylvmylamin, C10HUON, aus Osymethylen- 
acetophenonnatrium u. Methylaminchlorhydrat in W., Prismen aus A. F. 138°. — 
(3-Benzoyl-N-dimethylvinylamin, CuH13ON, analog mit Dimethylaminehlorhydrat; gelb- 
stichige Nadeln aus wenig A. ;,F. 90—92°. — co-Piperidinomethylenacetophenon, analog 
mit salzsaurem Piperidin; gelbe Nadeln, F. 80—81°. — N-Athylenbis-fl-methyl-fi-benzoyl- 
vinylamin, C20H20O2N2, analog mit salzsaurem Athylendiamin in W.; citronengelbe 
Prismen aus wenig Methylalkohol; F. 141—142°. — 2-Phenyl-5-benzoylpyridin, Ci,H13- 
ON, aus dem Natriumsalz des Oxymethylenacetophenons u. Salmiak in Methylalkohol 
bei 12-std. Schiitteln; diekes, rotes, krystallin. erstarrendes Ol; vgl. B e n a r y  u . PsiLLE 

(1. c.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1573— 77. Juni 1930.) A. H o f fm a n n .

H. A. Shonle, Anna K. Keltcli und E. E. Swanson, Dialkylbarbitursauren. 
Die versehiedenen Athylamyl- u. Amylallylbarbitursauren wurden untersucht, weil 
einige Amylalkohole neuerdings leicht erhaltlich sind; die Unters. wurde auch auf 
Athyl-sek.-alkylbarbitursauren ausgedehnt. — H s u e h  u . M a r v e l  (C. 1928. I .  2404) 
beschieiben Athyl-sek.-butylbarbitursdure mit F. 197°, wahrend Vff. 164—165° beob- 
achteten; das Praparat von H s u e h  u . M a r v e l  erwies sich ais sek. Butylbarbilursdiire. 
Ałhyl-sek.-butylmalonesler laBt sich durch Einfiihrung von C4H9 in Athylmalonester 
leicht darstellen, wahrend man beim umgekehrten Verf. ein iiberwiegend aus sek.- 
Butylmalonester bestehendes Rk.-Prod. erhalt. Es erwies sich in gleicher Weise ais 
unmóglich, C2HE in sek.-Amyl- oder Cyclopentylmalonester oder Alkyl in sek. Butyl- 
malonester einzufuhren; die Rk. yerlauft zwar anscheinend in n. Weise unter Ab- 
seheidung von NaBr, findet aber zwischen dem Alkylbromid u. dem NaOC2H5 statt. 
Dagegen gelingt die Einfiihrung von Allyl in sek. Butylbarbitursaure.

V er su ch e .  Bei der Darst. von sek. Ałlcylbromiden durch rasche Dest. von sek. 
Alkoholen mit HBr muB man mit Umlagerungen rechnen, die nach dieser Methode 
aus Pentanol-(2) u. aus Pentanol-(3) erhaltenen Bromide geben Malonester u. Barbitur- 
sauren mit nahczu denselben Eigg. Aus dem nD der Bromide laBt sich berechnen, 
daB das Bromid aus Pentanol-(3) aus 71% 2- u. 29% 3-Brompentan, das Bromid aus 
Pentanol-(2) aus 81% 2- u. 19% 3-Brompentan besteht. sek.-Alkylbromide sind 
deshalb nach dem von SHERRILL u . Mitarbeitern (C. 1930. I .  192. 193) beschriebenen 
Verf. darzustellen. ;— Bei der Dest. von Melhylisopropylcarbinol mit 48%ig. HBr 
erhalt man ein Gemisch von Amylen, tert. Amylbromid u. etwas 3-Brom-2-methyl- 
butan. — Bei der Darst. der Mmwalkylmalonesler ist es nicht nótig, mehr A. ais das 
10-faehe Gewicht des Na anzuwenden. Die Dialkylmalmiester aus sek. Bromiden u. 
Monoalkylmalonestern werden in besserer Ausbeute erhalten, wenn man vor dem 
Zusatz des Bromids den groBten Teil des A. abdampft. — Monoalkylbarbilursaur&i 
aus Monoalkylmalonestern u. Harnstoff + NaOC2H6 in absol. A.; man kocht 2 bis
3 Stdn., langeres Kochen vermindert die Ausbeuten. — Dialkylbarbitursauren. Einige 
Allylderiw. wurden aus den Salzen der Monoalkylverbb. u. Allylbromid erhalten; 
man 1. in 1 Mol. 25—35%ig. KOH, setzt etwas mehr ais 1 Mol. C3H5Br u. etwas A. 
zu u. schiittclt 40—50 Stdn. Bei der Darst. aus Dialkylmalonestern u. Harnstoff ist 
langeres Erhitzen in Wasser- oder Sandbad zweckmaBiger ais das von E. F is c h e r  
eingefiihrte kurze Erhitzen im Autoklaven. Man kann auch nach 1-std. Kochen den 
A. abdampfen (Vakuum) u. den Ruckstand im Wasserbad weiter erhitzen. — Alhyl- 
malcmester, Kp.10 92,2°, Kp.40 121°. — P-Oxyathylmalonester. Aus Na-Malonester u. 
Athylenchlorhydrin. Ausbeute 8,3%. Kp.ls 136—137° unter teilweiser Zers. nu25 =
1,4312. — sek. Butylmalonester. Ausbeute 51%, Kp.3 94—95°, nu20 =  1,4248. — 
n-Amylmalonester. Ausbeute 44%, Kp.0 121—123°, no20 =  1,4253. — Isoamylmalon- 
ester. Ausbeute 54%, Kp.4 104,4°, Kp.29 146,5°, ud20 =  1,4255. — Bidthylcarbinyl- 
malonester. Ausbeute 35,5%, Kp.3 100—102°, nn2° =  1,4275. — Propylmethylcarbinyl- 
malonester. Ausbeute 50,5%. Kp.4 103—104°, nn'-° =  1,4273. — Cyclopentyhnalm- 
ester. Ausbeute 56%, Kp.4 113,8°, nn2° =  1,4434. — n-Buiylallylmalonester, Kp.n -i2 
127—131°, no20 =  1,4387. — sek. Bulylaihylmalonester, Kp.3i5_4 100—103°, nn"0 =
1,4329. — Athyl-f}-oxyathylmalmester. Aus Athylenchlorhydrin u. Na-Athylmalon- 
ester. Kp.c 128—131° ohne Zers. nir° =  1,4444. — n-Amyldthylmalonester. Kp.10. 
136,5°, nu25 =  1,4295. — Isoamylathyhnalonester, Kp.6 121,5°, Kp.30 154°, nn2° =
1,4295. — sek. Butylcarbinyldthylmalcmester. Kp,15 141—143°, n j!° =  1,4316. —
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Propylmethylcarbinyldthyhnalcnester. Kp.., 111—112,5°, nD20 =  1,4316. — Didthyl- 
carbinylathylmalonesler. Kp.., 110—112°, nD25 =  1,4329—1,4337. — Isopropylmethyl- 
carbinyldlliylmalonester. Kp., 110—116°, nD26 =  1,4400. — Cyclopeniyldlhylmalon- 
ester. Kp.., 115,4—116,2°, nu20 =  1,4448. — n-Butylniethylcarbinylathylmalonester. 
Kp.9 126—134°, ni)25 =  1,4331—1,4366 (Bromid durch Dest. des Alkohols mit HBr). — 
Dipropylcarbinyldthylmalonester. Kp.10 127—133°, no20 =  1,4302 (Bromid durch Dest. 
des Alkohols mit HBr). — Phenyldtliyldtliyhnalonester. Kp.5 173—177°, np25 =
1,4829—1,4836. — n-Ileplyldthylmalonester. Kp.3,5 143,5°, nn2° =  1,4343.

Die F.-Angaben sind korr. — Propylmethylcarbinylbarbitursaure, F. 164—166°. — 
Didthylcarbinylbarbilursdure, F. 165—168° (im D. R. P. 293 163 wird 198° angegeben). — 
Cyclopenlylbarbilursaure, F. 221—223°. — Propylmethylcarbinylathylbarbitursaure,
F. 128,5—130°. — Diathylcarbinyldthylbarbilursdure, F. 127—129° (wird im D. R. P. 
293 163 mit F. 162° beschrieben). sek. ButylcarbinyldthyTbarbitursdure, F. 136—138°. — 
Cyclopentyldthylbarbilurstiure, F. 182—183°. — Butylmethylcarbinylathylbarbitursaure, 
F. 121—123°; daneben entsteht ein bei 106° schm. Isomeres. — Atliyl-(i-oxyathyl- 
barbitursaure, F. 178°. — Propylmelhylcarbinylallylbarbitursdure, F. 86—88°. — Di- 
dthylcarbinylallylbarbitursdure, wachsartig. — Cyclopentylallylbarbitursdure, F. 161 bis 
163°. — Bv.lylallylbarbitursdure. Aus Butylallylmalonester, F. 125—125,5°. — Iso- 
propylinethylcarbinyldthylbarbitursdure wird nur in sehr geringer Menge erhalten, 
F. 183—186°. — Dipropylcarbinyldtliylbarbitursdure wurde nicht rein erhalten, F. ca. 
158°; daneben entsteht ein ca. 10° tiefer schm. Isomeres. — Die Dialkylbarbitursauren 
sind 11. in h. Bzl., fast unl. in W., 11. in verd. NaOH. Die wss. Lsgg. der Alkali
salze zers. sich allmahlich, die Zers. wird durch Zusatz von A. oder Glycerin oder von 
schwachen organ. Sauren verzógert; absol.-alkoh. Lsgg. zers. sich nicht beim Kochen. 
Die Salze der liochmolekularen Sauren zers. sich im allgemeinen rascher u. sind hygro- 
skop. ais dio der niedermolekularen. Die Salze von Ca u. Mg sind schwerer 1. ais die 
von K, Na u. Li. — Die isomeren Amylatliyl- u. Amylallylbarbitursauren zeigen keine 
wesentlichen Unterschiede im chemotherapeut. Index; der Index ist fiir die Amyl- 
deriw. doppelt so groB wie fiir Diathyl- oder-Phenylathylbarbitursaure; die sek. Iso- 
meren wirken meistens bei geringeren Dosen ais die primaren. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 2440—51. Juni 1930. Indianopolis, Lilly Research Lab.) Os t e r t a g .

G. B. Crippa, Die Vberfiihrung von o-Aminoazoverbindungen- in Chinoxaline. Bei 
der Fortsetzung friiherer Yerss. zeigt sich, daB die damals (vgl. C. 1929. II.' 2896) auf- 
gefundene Rk. zwischen o-Aminoazoyerbb. u. Acetophenon, die zu Chinoxalinen fiihrt, 
allgemein anwendbar ist, falls es sich um Arylmethylketono handelt. Anders verhiilt 
sich p-Aminoacetophenon. — fi-[4-Acelylaminophenyl]-l,2-}wpht]iochinoxalin, Co0H,5-

4-std. Kochen unter Zusatz einiger Tropfen konz. HC1 ais Katalysator. Aus A. oder 
Bzl. Nadeln, F. 235°. Durch Oxydation mit Chromsaureanhydrid in Essigsaure + Acet- 
anhydrid wird die Verb. liberfuhrt in (3-[4-Acelylaini7iophenyl]-l,2-chinoxalin-3,4-naph- 
thochinon (II). Aus Xylol orangegelbe Mikrokrystalle, F. 270°. Dies Chinon reagiert 
mit o-Phenylendiamin unter Bldg. von f}-[4-Acelylaminophenyl]-l,2-chinoxalin-3,4-naph- 
thazin, C2cH,,ON5 (HI). Aus Xylol schwach gelbe Krystalle, F. oberhalb 335°. —

ON3 (I), aus p-Acetylaminoacetophenon u. l-Benzolazonaphthylamiń-(2) inXylol durch

CO
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[l-[4-Benzoylaminophenyl]-l,2-naphtlwchinoxalin, C26H17ON3, aus Benzoylaminoaceto- 
phenon u. l-Benzolazonaphthylamin-(2). Aus Essigsaure seidenglanzende Nadeln, 
F. 246°. [Benzoylaminoacetoplienon wurde durch Benzoylieren von Aminoacetophenon 
mit Benzoylehlorid in alkoh. Lsg. erhalten. Aus A. Krystalle, F. 200°] Durch Oxy- 
dation mit Chromsaureanhydrid entsteht f)-[4-Benzoylaminophenyl\-l,2-chinoxalin-
3,4-chincm, F. 286°, kondensiert sieh. mit o-Plienylendiamin zu p-[4-Benzoylamino- 
phenyl]-l,2-chinoxalin-3,4-naphthazi7i, das uber 340° schmilzt. — f-[4-(2'-Amino- 
nap]Uhalinazo)-phenyl\-l,2-naphthoMnoxalin, C28Hi9N6 (IY), aus l-[4-Acetylbenzolazo]- 
naplithylamin-(2) u. l-Benzolazonaphthylamin-(2) in Xylol durch 6-std. Erhitzen 
unter Zusatz von einigen Tropfen konz. HC1 ais Katalysator. Aus Xylol mkr. Prismen,
F. 258°. Ais Nebenprod. der Rk. entsteht p-Aviinoacetophenon, dessen Bldg. sieh durch 
eine sek. Rk. zwischen 2 Moll. desselben Ketons erklart, von denen eines ais o-Amino- 
azoderiy. reagiert:
9 r  „  ^(l)N :Na')C,H((4')COCH3 _
^ u ioH0<.(2)NH2 —

N=CH

■•H'< N = ó _ ,W .H,W - N^ > 0 tA + H i0 + H iN _ 0<Hi_ c0CSi

ii 9 ni
Ais weiteres Nebenprod. bildet sieh eine Verb. yom F. 172°, dereń chem. Natur noch 
nicht aufgekliirt ist.— /l-[4-{l',2'-Triazolyl-N)-phenyl]-l,2-naphthochinoxalin, C2fiH17N6 
(V), aus IV durch katalyt. Dehydrogenation (vgl. C. 1936. I. 933). Aus Xylol Nadeln,
F. 299°. Die Verb. wurde auch aus l-Benzolazonaphthylamin-(2) u. N-p-Acetylphenyl-
1.2-naphthotriazol (C. 1922. III. 880) hergestellt. — /3-[4-(2'-Oxynaphthalinazo)-phenyl]-
1.2-naphthochinoxalin, C2SH18ON,, aus l-p-Acetylbenzolazonaphthol-(2) u. 1-Benzol-
azonaphthylamin-(2), aus XyloI dunkelrote, Prismen F. 294°. — p-[4-(4’ -Aminonapli- 
ihalinazo)-phenyl]-l,2-Tiaphtt,ochinoxalin u. f}-[4-(4'-Oxynaphthalinazo)-phenyl\-l,2-napli- 
thochinoxalin (aus Xylol rotbraunes Pulyer, F. iiber 310°) wurden analog den 
Isomeren in geringer Ausbeute erhalten. — 4-Oxy-l-[p-acetylbenzolazo]-naplUhali?i wird 
durch Kupplung von diazotiertem p-Aminoacetophenon mit <x-Naphthol erhalten. Aus 
der dunkelgriinen Lsg. des Hydrochloiids scheidet sieh die Base auf Zusatz ,von 
Ammoniak in alkoh. Lsg. aus. Aus Essigsaure granatrote Krystalle, F. 219°. (Gazz. 
chim. Ital. 60. 301—08. April 1930. Pavia, Univ.) F i e d l e r .

Julius Nicholson Ashley t , William Henry Perkin jr. und Robert Robinson, 
Strychnin und Brucin. IX . Darstellung einiger Isomerer des Linitrostrychols und Trinilro- 
strychołs. (VIIL vgl. C. 1929. II. 1304.) Beim Abbau des Strychnins mit HN03 nach 
Ta f e l  entsteht neben Oxalsaure u. Pikrinsaure Dinitrostryeholcarbonsaure, die leicht 
durch Austausch der COOH-Gruppe gegen H oder N02 in Dinitrostrychol bzw. Trinitro- 
strychol umgewandelt werden kann. Nach Ta f e l  haben diese beiden Verbb. die Eigg. 
von nitrierten Dioxychinolinen oder Dioxyisochinolinen. Vff. haben daher einige 
Nitroderiw. von 2,4-, 2,5- u. 2,7-Dioxyehinolin dargestellt. 2,4-Dioxychinolin gibt 
nach G a b r ie l  (C. 1918. II. 720) bei der Nitrierung zunachst 3-Nitro-2,4-dioxychinolin 
(I), welches bei weiterer Nitrierung in 3,6- (oder 8)-Cinitro-2,4-dioxycJdnolin (II) iiber- 
geht. Die Einfiihrung einer dritten Nitrogruppe bereitet groj3e Schwierigkeiten u. 
fiihrt durch Behandlung des Acetylderiv. von H mit rauchender H2S04 u. KN03 zum
3.6.8-Trinitro-2,4-dioxycMnolin (HI), welches schon von sd. HN03 zu Pikrinsaure ab- 
gebaut wird. Verss., von dem Athylester der 3,5-Dinitro-2-acetamidobenzoesaure 
aus din-ch RingschluB zum 6,8-Dinitro-2,4-dioxychinolin zu gelangen, schlugen fehl.
6.8-Dinitro-2,5-dioxychinolin (IV) u. 6,8-Linitro-2,7-dioxychinolin (V) wurden aus dem 
entsprechenden Aminocarbostyrilen durch Diazotierung, Zers. u. Nitrierung gewonnen. 
Sie konnten nicht in Trinitroderiw. iibergefuhrt werden, sondern wurden dabei zu 
Styphninsaure abgebaut. Bei allen diesen Abbaurkk. wird also der Chinolin-N durch 
die OH-Gruppe ersetz;t. Ferner wurde die 4-Oxy-7-methoxychinolin-2-carbons<iure dar
gestellt u. nitriert, jedoeh standen die dabei erhaltenen Resultate nicht im Einklang 
mit der Annahme, daB Strychol ein 4,7-Dioxychinolin ist. Keine der untersuchten 
Verbb. erwies &ich ais ident. mit Dinitro- bzw. Trinitrostrychol.

Vo r s uch e .  Dinitrostrychol, dargestellt nach Ta f e l  mit einigen Modifikationen, 
aus Eg. hellgelbe Nadeln vom F. 282°. Bei der Red. in alkoh. Lsg. mit Zn-Staub u. 
HC1 starkę blaulich violette Fluoreseenz, nach Yerdunnen mit W. u. Zusatz von FeCl3 
tiefe Rotfarbung. Verss., nur die eine Nitrogruppe zu reduzieren, miBlangen. Von 
HN03 (D. 1,5) wird Dinitrostrychol bei 200° in 4,5 Stdn. vollig zerstórt, dagegen bei
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OH
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120—125° in 2 Stdn. in Trinitrostrychol iibergefuhrt. — Dinitrostrycholmonomethyl- 
ather entsteht aus dem trooknen Mono-K-Salz des Dinitrostrychols mit CH3J  bei 
155° in 2,5 Stdn. oder mit Dimethylsulfat in sd. Xylol in 1,5 Stdn. F. 194—195°. 
Der Ather wird von l%ig. NaOH bei 40° in 2 Min. gespalten, bleibt aber in 8%ig- 
NaOH bei Zimmertemp. erhalten unter Bldg. des tiefroten unl. Na-Salzes. — Verss., 
das Ba-Salz des Dinitrostrychols mit Athylenbromid umzusetzen, fiihrten nur zu dem 
Athyldther des Dinitrostrychols, aus A. mattbraune Nadeln vom F. 186—187°. Mit 
Oxalylchlorid lieferte das Ba-Salz in geringor Menge einProd. vom F. 161°, aus Toluol 
hellgelbe Prismen, mit 19,5% N, dessen Konst. u. Beziehungen zum Ausgangsmaterial 
nicht geklart sind. — Trinitrostrychol, ans Dinitrostrychol mit HN03 (D. 1,5) eine Stde. 
bei 100°. Aus W. gelbe mkr. Nadeln vom F. 218°. Farbt sich mit sd. verd. NaOH 
tiefbraun.

2,4-Dioxychinolin nach Ca n p s  aus Acctylanthranylsauremethylester mit Na in 
sd. Toluol. Mmoacetat, CnH903N, mit Acetanhydrid u. einer Spur Pyridin 45 Min. 
bei 100°, aus A. Nadeln vom F. 214—215°. Mono-p-nitróbenzylderw., C10H12O4N2, 
mit p-Nitrobcnzylbromid u. sd. alkoh. KOH, aus A. hellgelbe Platten vom F. 247"° 
(Zers.). — Monoacetat des 3-Nilro-2,4-dioxychinolins, CnHH05N2, aus A. gelbe Nadeln 
Tom F. 194° (Zers.). —■ 3,6-Dinitro-2,4-dioxychinolin, C9H50„N3 (II), aus 2,4-Dioxy- 
chinolin in H2S04 mit KN03 unterhalb von 5°, dann nach Zusatz yon HN03 2,5 Stdn. 
bei Zimmertemp. Auf Zusatz von W. Abscheidung des Na-Salzes in dunnen gelben 
Nadeln. Das freie Phenol aus Eg. in langen Nadeln vom F. 200° (Zers.), maCig 1. in 
Alkoholen, Aceton, h. W., swl, in A., PAe., Bzl., Essigester, Chlf., langsam 1. in Na2C03- 
Dsg., orangerot 1. in NaÓH zum Dinatriumsalz. Die vollig reduzierte Verb. wird mit 
FeCl3 tiefblau, dann rotlich braun. — Monoacetat, CnH70,N3, aus Eg. Platten vom 
F. 190° (Zers.). — 3,6,8-Trinitro-2,4-dioxychinolin, C«H4OsN4 (HI), aus dem Mono- 
•acetat des 3,6-Dinitro-2,4-dioxychinolins in 10%ig. Oleum mit KN03 unter Turbi- 
nieręn 3 Stdn. bei 85°, dann 4 Stdn. bei 90—95°. Aus Eg. hellgelbe Blattchen vom 
F. 192—193° (Zers.), zl. in W., A., Essigester, 11. in Aceton, sonst wl. Goldgelb 1. in 
Na2C03-Lsg. Tiefgelb 1. in NaOH unter Abscheidung des Na-Salzes. Monoacetat, 
CaH609N4, langliche Platten vom F. 158° (Zers.).

2-Chlordinitrobenzoylchlorid, C7H205N2C12, aus A.-Bzl.-Nadeln vom F. 62°. Die 
Kondensation mit Natriumacetessigester gelang nicht. 3,5-Dinitro-2-methoxybenzoyl- 
chlorid, C8H,08N2C1, Platten vom F. 37—38°. Auch hier gliickto die Kondensation 
mit Natriumacetessigester oder Natriummalonester nicht. — Meiliylester der 3,5-Di- 
nitro-2-aminobenzoesdure, C8H0O6N:l, F. 165—166°. Athylester, F. 136°. Acetylderiv. 
des Methylesters, C10H9O7N3, aus Bzl. lange Stiłbchen vom F. 172—173°. Acetat des 
Athylesters, CnHn07N3, aus Bzl. Nadelbuschel vom F. 174°.

6,8-Dinitro-2,S-dioxychinolin, C9H506N3 (IV), aus Eg. gelblich braune Prismen 
vom F. 260° (Zers.), maflig 1. in A., Aceton, Essigester, W., wl. inChlf., Bzl., A., PAe. 
Na-Salz, tiefrot, wl. in k. W. Die reduzierte Verb. gibt mit FeCl3 Rotfarbung. Acetyl- 
deriv., aus A. hellgelbe Nadeln Tom F. 178°. — 6,8-Dinitro-2,7-dioxychinolin, C9H506N3 
(V), aus verd. Essigsaure orangefarbige Krystalle, die bis 310° nicht schm. u. ober- 
halb dieser Temp. esplodieren, 1. in h. W. Hat im iibrigen die gleichen Eigg. wic das 
Isomero IV. Der Abbau zu Styphninsiiure findet leichter statt ais bei IV.

3-Nitroanissaure, CsH706N, aus p-Tolylcarbonat in konz. H2S04 mit einem Ge- 
misch von HNO, u. H2S04 5 Stdn. unterhalb 20°, Hydrolyse zu dcm entsprechenden 
Nitrokresol, Umwandlung in 2-Nitro-p-kresolmethylather u. Oxydation mit KMn04. 
Aus Eg. hexagonale Prismen Tom F. 195—196°. Athylester, C10O j ,O 5N , aus A. Platten 
Tom F. 71—72°. Clilorid, C8H0O4NCl, aus PAe. Tafelchen vom F. 56°. — Daraus durch 
Kondensation mit Natriumacetessigester 2-Nitro-4-methoxybenzoylacetessigester, dessen
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K-Salz, CjjHjjOjNK, aus A. in gelben Blattchen krystallisiert. Daraus durch Hydrolyse 
mit verd. H2S04 2-Nitro-4-meffioxyacetophenon u. Kondensation desselben mit Athyl- 
oxalat u. Natriumalkoholat zu 2-Nilro-4-melhoxybenzoylbre)izlraubensdure, CjjHgOjN, 
aus Bzl.-PAe. faserige Nadeln vom F. 161°, tuil. in PAe., sonst 11. in organ. Losungs- 
mitteln. Gelb lóslich in NaOH gibt mit FeCl3 in A. tiefe rótlich braune Fiirbung. — 4-Oxy- 
7-methoxychinolin-2-earbonsaure =  7-Mellioxykynurensdure, Cn^O^N (VI), aus vorst. 
Yerb. durch Red. mit FeSO., u. Ammoniak bei 100°, aus Eg. mkr. Nadeln yom P. 278° 
(Zers.), durehweg swl. Kuppelt in alkal. Lsg. mit Benzoldiazoniumcblorid zu einer roten 
Azoverb. — 3- (oder 8)-Nitro-7-methoxykynurensaure, CnHgOdN.,, aus vorst. Yerb. 
mit HN03 15 Min. bei Zimmertemp. dann 10 Min.. bei 30°. Aus Eg. Nadeln vom 
P. 250° (Zers.), 11. in A., maBig in Aceton, Chlf., A., sonst swl. — 3,6,8-Trinilro- 
7-methoxykynurensdure, CuH6Oj0N4, aus vorst. Verb. mit sd. HN03 eine Stde. 
Aus Eg. rechteckige Prismen, die nicht bis 310° schm., maBig 1. in A., Aceton, 
Essigester, sonst fast unl. Na-Salz gelb, swl. in W. Die weitere Nitrierung fiilirt© 
nicht zu einheitlichen Prodd., jedoch zeigten die Prodd. gegen h. Alkali nicht 
das Verh. des Trinitrostrychols. — 6-Nitrosalicylaldehyd, C7H604N, aus m-Nitro- 
phenol, Chlf. u. NaOH. Aus PAe. oder CH3OH hellgelbe Prismen vom P. 54—55°. 
Ausbeute 3% der Th. Na-Salz orangerot. Gibt mit FeCl3 in A. rótlichbraune Farbung. 
Methylatlier, CfiH,0.,N, dargestellt mit Dimethylsulfat u. NaOH, Platten oder Nadeln 
vom F. 111°. Gibt mit NaOII u. Aceton einen tiefblauen Nd. von Dimethoxyindigotin. 
(Journ. ehem. Soc., London 1930. 382—95. Marz. Oxford, Manchester, Univ.) Oh l e .

Kottiazatli Ńarayana Menon, William Henry .Perkin, jun. imd Robert 
Robinson, Strychnin und Brucin. Ted X. Der Abbau der Dinitrostryeholcarbonsaure. 
Ihre Erkennung ais Chinolinderwat und die daraus folgenden Modijikationen der in 
Teil V II vorgeschlagenen Konstitutionsformeln der Strychnos-Alkaloide. (IX. vgl. vorst. 
Ref.) Der Athylesler der Dinilro-O-dlhylstrycholcarbonsdure, C0H2N(NO2)2(OH)(OC2H5)- 
C02C2H5 (I) gibt mitHydrazin normalerweise das entsprechende Hydrazid (II), welches 
sich nach C u r t iu s  zu dem Urethan, C9H2N(N02)2(0H)(0C2H5)-NH-C02C2H5 (HI) 
abbauen lafit. Wahrend die Dinitrostryeholcarbonsaure von sd. HN03 nicht abgebaut 
wird, liefert I I I  unter diesen Bedingungen Pikrinsaure. Dieses Ergebnis ist unvereinbar 
mit der Annahme, daB das Stryehol ein Dioxyisochinolin ist, weil sonst eine Trinitro- 
m-oxypikrinsaure entstehen miiBte, denn m-Oxybenzaldehyd u. m-Oxybenzoesaure 
geben bei der Oxydation mit HN03 keine Spur von Pikrinsaure. Weiterhin folgt daraus, 
daB die beiden OH-Gruppen des Strychols im Pyridinring stehen miissen. Im Ein- 
klang damit steht, daB ais Nebenprod. bei der Osydation von Strychnin mit HNOs 
zu Dinitrostryeholcarbonsaure 3,5-Dinitrobenzoesaure entsteht. Diese Rk. ist ver- 
gleichbar der Bldg. von m-Nitro-p-methoxybenzoesaure bei der Oxydation von Harmalin 
(vgl. O. Fischer u . Bóesler, Ber. Dtsch. chem. Ges7. 45 [1912]. 1934). Eine weitere 
Bestatigung dieser Auffassung gibt der Obergang von H I in 5,7-Dinitroisatin (IY) 
durch Hydrolyse mit H2S04 u. folgender Oxydation mit KlMn04. IV entsteht anderer- 
seits durch Nitrierung von Isatin in H2S04. Fur Dinitrostryeholcarbonsaure kommen 
daher die Formeln V u. VI in Frage. — Auch im Dinitrostrychol laBt sich die eine OH- 
Gruppe leicht verathern. Der Monomethylather, CnH3N(N02)2(0H) • OCH3 laBt sich leicht 
in Dinitróhydraainodesoxystrychol, C9H3N(N02)(0H) • NH ■ NH2 (VII) uberfuhreri, das 
mit Aceton ein wl. Hydrazon liefert. Bei der Oxydation mit FeCl3 regeneriert VH 
Dinitrostrychol. — Fiir Strychnin diskutierten Vff. nunmehr Formel VIH. Fiir die 
Stellung des N des Strychnins in Stellung 17 ist maBgebend, daB die OH-Gruppe 
des Strychols am C-Atom 3 nur auf hydrolyt. u. nicht auf oxydativem Wege ent
standen sein kann, weil sich 6,8-Dinitrohydrocarbostyril in keiner Weise am C-Atom 3 
osydieren laBt. Vff. setzen dann an den zahlreichen Umwandlungen des Strychnins
u. Brucins, speziell gestiitzt auf die Arbeiten von L e u c h s , die Brauehbarkeit ihrer 
Formel auseinander. Bzgl. der Einzelheiten dieser Gedankengange muB auf das Original 
yerwi esen werden.

V e r s u e h e. Athylester der Dinilro-O-athylstrycholcarbonsaure, CI4H1308N3 (I), 
aus Dinitrostryeholcarbonsaure mit sd. 5%ig. alkoh. H2S04 in 7 Stdn. Aus A. Nadeln 
vom F. 111—112°, unl. in Na2C03-Lsg., 1. in Na2S03-Lsg. mit gelber— -> orange— > 
blutroter Farbę. — O-Athyldinitroslrycholcarbonsaurehydrazid, C]2Hn 07N5 (H), aus I  
mit NH2NH2 in sd. A., aus A. hellgelbe wollige Nadeln vom F. 218—219° (Zers.). 
Hydrochlorid wl. in verd. HC1. Isopropylidenderiv. farblose Nadeln. — Dinitrostrychyl- 
urethan, ChH1408N, (HI), aus Essigsaure gelbe Nadeln vom F. 199—200°, durehweg 
wl. Mit verd. NaOH werden die Krystalle orangefarbig u. losen sich in der Hitze mit
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gleicher Farbc. Das intermediar gebildete A z id schm. boi 110° (Zers.). — Abbau Yon 

Ul. 1. In HN03 (D. 1,42) von 60° wird das Urethan U l eingetragen u. bis zum Beginn 
der N0 2-Entw. erwarmt, nach Beendigung der Rk. aufgekocht. Die entstandene 
Pikrinsaure ais Na-Salz isoliert. 2. U l wird in konz. H 2 S04 gel. u. bis zum Aufhoren 
der Gasentw. uber freier Flamme erliitzt, in W. gegossen u. h. mit Vio'n- KMn04  bis 
zum Bestehenbleiben der Violettfarbung portionsweise, dann mit weiteren 100 ccm 
versetzt. Extraktion der Lsg. mit A. liefert 5,7-Dinitroisalin, CgH 3 06N3, aus Bzl., 
dann aus Eg. gelbe Platten vom F. 209—210°. — Die bei der Hydrolyse von U l mit 
H 2 S04 entstehende Bose laCt sich diazotieren u. mit /?-Naphthol zu einem carmesinroten 
Farbstoff kuppeln. Umgekehrt kuppelt die Base selbst mit Diazoniumsalzen z. B. 
mit p-Nitrobenzoldiazoniumacetat zu einer ziegelroten Azoverb. Diazotiert man die 
Base mit wenig Nitrit in schwach saurer Lsg., so kuppelt das entstandene Diazonium- 
salz mit dem Ausgangsmaterial zu einer violetten, unl. Azoverb. — Bei der Oxydation 
der Base in verd. H 2 S04 mit FeCl3 entsteht eine rotliclibraune, swl. Substanz von 
indigoartiger Natur. — 5,7-Dinitroisalin, C8tI3 0 6N3, aus Isatin mit IvN03 in H,SO, 
bei 0—15°, dann 3 Stdn. bei 50—55°. Kanariengelbe Platten aus Eg., aus Bzl. gelbe 
Prismen vom F. 209—210°, gibt starko Indopheninrk. u. mit NaS02-Lsg. eine charak- 
terist. bestandige bliiulich rote Fiirbung. Lost sich orangegelb in Na2C03-Lsg., aus 
der bald das farblose Na-Salz auskrystallisiert. Mit sd. NaOH Abspaltung yon NH3. 
Gibt mit sd. HN03 Pikrinsaure. — o-Nitrozimtsaure, aus o-Nitrobenzaldehyd (10 g), 
Malonsaure (15 g), 100 ccm Pyridin u. 2 ccm Piperidin 30 Min. bei 100°, dann 30 Min. 
gekocht. Ausbeute fast quantitativ. Daraus nach F r ie d la n d e r  u . WEINBERG 

(Ber. Dtsch. chem. Ges. 15. [1882], 1423) Hydrocarboslyril, aber ohne den Umweg 
uber den Methylester. 6 ,8 -Dinilrohydrocarbostyr.il, C3H 7 0 5N3, aus Hydrocarbostyril 
in H 2S04 mit 5 Moll. NaN03 zum SchluB bei 100®, aus Eg. dicke Nadeln vom F. 175°, 
unl. in Na2 C03 -Lsg., gelblich in NaOH, in der Hitze NH3 -Entw. Wird von sd. HN03  

u. Br in Eg. nicht angegriffen. — O-Methyldinitroslryćliol aus, Dinitrostrychol mit 
8 %>g. methylalkoh. H 2 S04. Aus Xylol F. 195—196°. — Dinilrohydrazinodesozy- 
slrychol, C9H 7 0 5 N5, H 20, aus yorst. Verb. mit Hydrazinhydrat in sd. CH3 OH. Dabei 
fallen zuerst Yoluminóse gelbe Nadeln vom F. 202—204° (Zers.), aus die noch 0CH3  

enthalten, aus den Mutterlaugen scheidet sich das Hydrazin ab. Aus Eg. mit W. gelbe 
Nadeln vom F. 253° (Zers.), durchweg swl. Hydroclilorid, farblose Nadeln, Sulfat

VI

Blattchen. — Acetylderiv., CnHgOjNj, F. 311 
bis 313°, durchweg swl. — Isopropylideii- 
deriv., CJ2HnOnN5, aus Aceton dunne hell- 
gelbe Nadelchen vom F. 271—280° (Zers.), 
durchweg swl., 1. in sd. Aceton in Ggw. 
eines Tropfens konz. HC1. — 3,5-Dinilro- 
benzoesćiure aus Strychnin. 100 g Strychnin 
werden mit 4000 ccm 20%ig- HN03 120 Stdn. 
bei 1 0 0 ° osydiert, auf 2 0 0  ccm eingedampft, 
der nach 36 Stdn. abgeschiedene Nd. liefert 
nach Kochen mit HN03 10 g Dinitrostrychol- 
carbonsaure Yom F. 295—300°. Aus den 
Mutterlaugen davon mit W. Sirup, dessen 
ath. Estrakt bei weiterer Osydation mit 
HN03 3,5-Dinilrobenzoesaure liefert, nach 

wiederholter Krystallisation aus Essigester Nadeln Yom F. 204°, gibt in Aceton mit 
wss. NaOH intensiYe Blaufarbung, die auf Zusatz Yon W. rotviolett wird. (Journ. chem. 
Soc., London 1930. S30—43. April. London, Univ., Oxford, Univ.) O h le .

F. Wessely und K. Sturm, Die Konstitution des Daphnins. L e o n e  (C. 1926. 
I. 937) hatte aus Daphnetin u. a-Aceiobromglucose ein Glucosid I  (vgl. C. 1929. I. 
1006) dargestellt, das er fiir ident. mit dem natiirlichen Daphnin hielt. Vff. zeigen 
aber, daB dem natiirlichen Prod. die Struktur U zukommt. Man erhalt namlich aus II 
durch Methylierung u. Zuckerabspaltung 7-Oxy-8-methoxycumarin, das mit dem aus

G)H7
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I  auf analoge Weise erhaltenen „Monomethyldaplinetin“ nicht ident. ist._ Unterwirft 
man I  der Methylierung, anschlieBend der Hydrolyse u. schlieBlich der Athylierung, 
so erhalt man das glciehe Prod., 7-Melhoxy-8-dllioxycumarin, wie aus II bei umgekehrter 
Rk.-Folgę. Demnach kommt im Daplmin (II) dem Zuckerrest die Stellung 7, im synthet. 
Prod. (I) die Stellung 8  zu.

UH CH

I  H O - I ^ J L J c O  I I  C„H,, 0 5 • O— \  CO

C JIn05-Ó 0  ÓH 0

V er suche .  Daplmin, C1 6 H 1 9 O0 (H), aus ganz frischer Seidelbastrinde, die 
nach dem Zerkleinern mit A. h. extrahiert wird; nach Verdampfen des A. wird der 
Riickstand mehrfach mit W. ausgekoeht; nach Reinigung mittels Bleiessig u. Wieder- 
entfernen des Pb wird eingedampft u. mit A. yersetzt. Krystalle, aus h. W. umkrystalli- 
sierbar. F. 215° (Zers.); [<x]d 22 =  —123,92° bzw. —114,66°. — 7-Oxy-8-athoxycumarin, 
Cn H 1 0 04, aus yorst. Verb. u. iiberschiissigem Diazoathan in A., verdampfen nach
1 Stde. u. mit verd. H 2 S04 hydrolysieren. Nach Dest. im Hochyakuum Krystalle aus 
A.-PAe., F. 155,5° (nach Sintern). — 7-Meihoxy-8-dthoxycumarin, C1 2 H 1 2 04, aus vorst. 
Yerb. u. Diazomethan; Krystalle aus A.-PAe., F. 85,5°. — 7-Oxy-8-metlioxycumarin, 
C1 0 H8 O4, aus Daphnin (H) u. iiberschiissigem Diazomethan analog yorst. Athoxyprod. 
Krystalle aus A.-PAe., F. 185,5°. — 7-Atlioxy-8-methoxycumarin, C1 2 H 1 2 04, aus yorst. 
Verb. u. Diazoathan; nach Hochyakuumdest. Krystalle aus A.-PAe., F. 81°. — Fermen- 
tative Spaltung des Daphnins (H) mit Mandelemulsin in Thymolwasser: Anfangs- 
dreliung: an1 5  =  —0,36; konstantę Enddrehung: an1 6  =  +0,11. (Ber. Dtsch. chem. 
Ces. 63. 1299—1301. Juni 1930. Wien, II. Chem. Inst. d. Univ.) A. H o f fm a n n .

Sydney Smith, Digozin, ein neues Digitalisglucosid. Aus den Blattern yon Digitalis 
lanata haben Vff. ein neues pharmakolog. wirksames Glucosid, das Digoxin, isoliert. 
Dureh Fraktionierung aus Aceton bzw. Aceton u. W. wurden 3 Praparate erhalten, 
die alle Digoxin enthielton. Dio Abtrennung desselben erfolgte dureh abwechselndes 
Umkrystallisieren aus 80%ig. A. u. Auskochen der am leichtesten 1. Fraktionen mit 
Chlf. Das Digozin, C4 1HM014, ist in 80%ig. A. leichter 1. ais Gitosin, u. fast unl. in 
Chlf., Essigester u. Aceton, aber 1. in Mischungen von Chlf. u. A., Pyridin u. verd. A. 
Aus den letztgenannten Losungsmm. krystallisiert es in 4- oder 5-eckigen Platten, 
dereń F. yon der Erhitzungsgeschwindigkeit abhiingt, 260—265°, [a]546l =  +13,3° 
(Pyridin; c =  1,5). — Bei der Hydrolyse zerfallt das Digosin in 3 Moll. Digiloxose
u. 1 Mol. Digoxigenin, C2 3H 3 4 05, aus Essigester dicke Prismen yom F. 222° u. [<x]516I2° =  
+27,0° (CHjOH; c — 1,77); aus verd. A. prismat. Stabchen mit Krystallwasser. Gibt 
in Eg. mit einer Spur FeCl3 u. H 2 S04 einen griinlich gelben Ring. — Die pharmakolog. 
Wirksamkeit yon 1  mg Digoxin ist gleich derjenigen yon 0,28 mg Ouabain u. die von
1 mg Digosigenin =  0,026 mg Ouabain. (Journ. chem. Soc., London 1930. 508—10. 
Marz. Dartford, Wellcome Chem. Works.) Ohle.

P. Pfeiffer, K. Quehl und F. Tappermann, Verbindungen der <x-Phenoxy-
o.'-phenylacetonrcihe. (10. Mitt. zur Brasilin- und Hdmalozylinfragc.) (9. Mitt. vgl.
C. 1929. I. 2888.) Vff. kondensieren 3-Methoxyphenoxyessigsaureathylester u. 3,4-Di- 
inethoxybenzylcya7iid zu 3,3',4'-Trimelhoxy-c/.-pherioxy-y.'-cyan-a'-phenylacelcni (I); dieses 
Nitril geht mit Eg. u. rauchender HC1 in das Sailreamid iiber, das dureh yerd. 
HC1 in das 3 ,3 ',4 '-Triinethoxy-a-ph<tnoxy-cj.'-phenylacetom (II) yerwandelt wird. 2,3-Di- 
metlioxyp1ienoxyessigsaureathylesler u. 3,4-Dimethoxybenzylcyanid kondensieren zu dem 
Gyanlceton DI, das ais Na-Salz isoliert u. daraus mittels HC1 in Freiheit gesetzt wird. 
Auch dies lafit sich iiber das Amid zum Keton IV yerseifen. Die Ketone II u. IV gehen 
mit HCN ina-Oxynitrile iiber; Ketem IY liefert dabei Verb. Y, die weitgehende Ahnlich- 
keit struktureller Art mit dem Telraniethylhumatozylin (YI) besitzt. — Vff. synthe- 
tisieren noch zwrei Cyanketone aus der Reihe der Phenoxyphenylacetcne (YH u. VHI).

V e r s u e h e. 3,4-Dimethoxybcnzylcyanid, C1 0 HnO2N ; Vanillin wird nach ROSEN- 

MUND (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 3415) methyliert, der Veratrumaldehyd mit 
Hippursiiure kondensiert, das Kondensationsprod. zur (3 ,4 -Dimethoxyphenyl)-brenz- 
traubensaure abgebaut u. oximiert (KROPP u . D e c k e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 
[1909]. 11S4); dann wird auf 155° erwarmt u. schlieClieh bei 179—183° u. 0 , 7  mm 
dest. Nach Erstarren Nadeln aus Methylalkohol, F.- 48—51°. — 3,3',4'-Trimethoxy- 
a-phenoxy-u.'-cyan-a.'-phenylaceton, C1 9 H 1 9 05N (I), aus yorst. Yerb., Methoxyphenoxy-
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0 -CHa-C0 -CH-/ W /  Yo-CHj-CO-CH*-/ Y oCH .

/ — ĆN 
OCH, OCH3 I I I

CHs I I  OCH,

O-CHJ-CO-CH-/ V o c h 3 l  Y o - c h 2-co-ch,

^-o-ch2.co-ch- 

Ón
ÓCH3 T U I

essigsaureathylester (dargestellt nach GlLBODY u. Mitarbb., Journ. chem. Soc., London 
79 [1901]. 1409) u. Na-Alkoholat, 2 Stdn. auf dem W.-Bad unter RiickfluB erwarmen, 
in W. losen, mit Essigsaure ansauern u. mit A. ausschutteln. FarbJose Nadeln aus 
80°/oig. Methylalkohol; F. 95° (nach Erweichen bei 92°); Cu-Salz hellblau, Fe-Salz 
grun, in Ggw. yon Soda dunkelblau. — Saureamid C1 9 H 2 1 0 6N, aus vorst. Verb. 
in Eg. u. rauchender HC1 durch 24-std. Stehen, dann EingieBen in W. Nadeln aus 
A., F. 186°. Fe-Salz rotviolett. Unbestandig gegen Laugen. — 3,3' ,4'-Trimetlwxy- 
a.-phenoxy-<x'-plienylaceton, ClsH;o0 5 (H), aus yorst. Verb., 6  Stdn. am RiickfluC mit 
8 °/0ig- wss. HC1. Hellbraunes Ol, das bei 0,7 mm u. 217° destilliert u. dann erstarrt. 
Nadeln aus 70%ig. A., F. 69° (nach Erweichen bei 67°). — f}-(3-Methoxyphencxy)- 
P'-(3',4'-dimethoxyphenyl)-a-oxyisobvttersaurenitril, C1 9 H 2]0 5N, aus vorst. Verb. u. 
HCN in A. unter Zusatz eines Tropfens konz. wss. KCN-Lsg. Nach 48-std. Stehen 
wird angesauert. Hellgelbes Ol; in Bzl. losen u. mit Lg. Nadeln ausfallen. F. 90° (nach 
Erweichen von 83° ab). — 2,3,3',4'-Tclramethoxy-x-phenoxy-a'-cyan-a'-phenylacetcm, 
C„0H 2 1 O6N (HI), aus 3,4-Dimethoxybenzylcyanid u. 2,3-Dimethoxyphenoxyessigsaure- 
athylester, die zusammengeschmolzen werden, ehe man sie mit Na-Alkoholat yersetzt 
u. 2 Stdn. auf dem Wasserbad erwarmt. Prod. erstarrt ais Na-Salz (aus A. glanzende 
Blattchen, F. 243° [unter Zers.]). Aus dem Salz erhalt man das freie Ketonitril durch' 
Zerlegung mit verd. HC1. Schwach rosa gefarbte Nadeln aus verd. A., F. 91°. — 
Saureamid C2 0H 2 3O7N, aus dem rohen Na-Salz vorst. Verb., das wie beschrieben 
zerlegt -wird u. dann mit Eg. u. rauchender HC1 3 Tage lang stehen bleibt. Krystallines 
Pulyer aus A., F. 164,5°. Fe-Salz violett. — 2,3,3',4 '-Tetramethoxy-a.-phenoxy-a.'-phenyl- 
acełon, C1 9 H 2 20 6 (IV), aus vorst. Verb. durch Verseifen mit 10°/0ig. HC1, 21 / 2 Stdn. 
am RuckfluB. Nadeln aus A., F. 92°. — Cyanhydrin des Tetramethoxyphenoxyphenyl- 
acetons, C2 0H 2 3O6N (V), aus yorst. Verb. u.. HCN in A. unter Zusatz eines Tropfens 
konz. wss. KCN-Lsg. Nach 2 Tagen ansauern. Seidenartige Nadeln aus Bzl. + Lg., 
F. 99°. — 3-Methoxy-a-phenoxy-rx'-cyan-a.'-phenylacetmi, C1 7 H 1 5 03N (VII), Darst.
analog I  aus Benzylcyanid u. Methoxyphenoxyessigsaureathylester; Nadeln aus 80%ig. 
Methylalkohol; F. 75° (nach Erweichen bei 72°). Cu-Salz rotbraun, Fe-Salz dunkel- 
griin, in Ggw. yon Soda dunkelviolett. — Saureamid C1 7 H 1 7 0 4N, aus yorst. Verb., 
Eg. u. rauchender HC1 bei 3-tagigem Stehen. Blattchen aus Bzl., F. 140—142°. 
Fe-Salz bordea.uxrot. — 2,3-Dimethoxy-a.-phenoxy-a.'-cyan-a.'-phenylaceton, ClfiHj7 04N 
(VIH), aus Dimethoxyphenoxyessigsaureathylester, Benzylcyanid u. Na-Alkoholat, 
2 Stdn. auf dem W.-Bad. Man yersetzt mit viel W., athert aus, sauert die wss. Lsg. 
mit verd. Essigsaure an u. laBt das dunkel gelb abgeschiedene Ol erstarren. Hellgelbe 
Krystalle aus Methylalkohol. F. 107° (unter Zers.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1301 
bis 1308. Juni 1930. Bonn, Chem. Inst.) A. H o f f m a n n .
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H. Fischer, Herbert Berg und Anton Schormiiller, Synłhesen der Cliloropliyll- 
porphyrine Rliodo- wid Pyrroporphyrin, sowie des Pyrroatioporphyrins. XXVIII. Mitt. 
iiber Porphyrinsynthesen. (XXVII. vgl. C. 1930. I. 3312.) Von den theoret. mog- 
lichen 24 Pyrroporphyrinen sind einige schon beschrieben (C. 1929. II. 3133), Rhodo
porphyrin 21, das auch synthetisiert ist (C. 1929. II. 3133) weicht spektroskop. Tom 
Rhodoporphyrin des alkal. Chlorophyllabbaues etwas ab. Aus ahnlichen spektroskop. 
Differenzen von Uroporphyrin I  u. I I  sclilieCen Vff. auf Nachbarstellung der beiden 
Carboxylgruppen des Rhodoporphyrins. Da die Dberfiihrung des Pyrropoi phyrins 
in Porphinmonopropionsaure-3 gelungen war (C. 1929. II. 3144) kam fiir Pyrro- u. 
Rhodoporphyrin, letzteres unterscheidet sich nur durch Mehrgeh. einer Carboxylgruppe 
u. besitzt die gleichen Isomerieverhaltnisse, nur Formel 15 (X bzw. VI) in Betracht. 
Zunachst wird das entsprechende Atioporphyrin, Pyrroatioporphyrin-5 (HI) durch 
Vereinigen der beiden Pyrromethene I  (O. 1927. I. 2430) u. I I  in der Brenzweinsaure- 
schmelze erhalten. n  entsteht durch Vereinigung des 2,4-Dimethylpyrrol-a-aldehyds 
mit Hamopyrrol.

Zur Vereinfachung der Nomenklatur wird statt der Bezeichnung Pyrrylpyrrolenyl-
_____ _____ methen der Name Pyrromethen eingefuhrt u. die Be-

zifferung wie nebenst. vorgenommen. Neben Pyrro- 
— CH— atioporphyrin 5 entsteht zu etwa 20% das entsprechende

i j f 1' gebromte Porphyrin, das sich dureh Salzsaurefraktio-
nierung jedoch leicht abtrennen liefl. Mit analyt. Pyrro- 

atioporphyrin gibt das neusynthetisierte keine Depression, ebensowenig jedoch mit 
Pyrroatiopoipliyrin 7 (C. 1929. II. 3133), in Bestatigung fiiiherer Befunde darf somit 
den Misch-FF. von Atioporpliyrinen kein Wert beigelegt werden. Die Synthese von 
Rhodoporphyrin 15 (VI) war schwierig, da die Porphyrinbldg. bei Anwesenheit negativer 
Substituenten schlecht geht, sie wurde nach zwei Methoden durchgefiihrt, durch 
Kombination der Methene IV u. V, sowie VH u. VIII im Sinne der Formelskizże VI.
IV wird durch Vereinigung von Opsopyrrolcarbonsaurealdehyd (C. 1928. H. 249), 
dessen Darst. verbessert wurde, mit 2,4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol ais Bromhydrat 
erhalten, es spaltet leicht die Carboxylgruppe zu IX  ab, noch leichter die freie Base. 
Bei der Bromierung dieses Methens entsteht ein Perbromid yon IX, die freie a-Methin- 
gruppe wird nicht bromiert. Ebenso verhalt sieh Methen VH. V wird aus Krypto- 
pyrrolaldehyd u. Opsopyrrolcarbonsaure u. nachtraglichem Bromieren gewonnen 
(C. 1929- 1. 85). Die Porphyrinbldg. gelang nur mit geringer Ausbeute, am besten 
durch Schmelzen mit Bernsteinsaure uber freier Fiamme. Durch Selbstkondensation 
von V entsteht, wie zu erwarten war, Mesoporphyrin 5 u. zwar ais Hauptprod., das sich 
Tom Rhodoporphyrin spektroskop, unterscheidet u. durch Salzsaurefraktionierung 
leicht davon abzutrennen ist. Rhodoporphyrin 15 ist in allen Eigg. mit dem „natiir- 
lichen“ ident., der Misch-F. der Methylester gab keine Depression, auch die Kupfer- 
salze stimmen uberein, die Resoreinschmelze des freien Porphyrins ergab Pyrro
porphyrin. VH entsteht in guter Ausbeute aus 2,3-Dimethyl-4-carbathoxyr5-formyl- 
pyrrol u. 3-Methyl-4-propionsaurepyrrol-2-carbonsauro mit Eg.-HBr in der Kalte. 
Auch hier ist die a-Carbathoxygruppe leicht abspaltbar. Durch Vereinigung von VII 
u. VHI wird Rhodoporphyrin auch nur in geringer Ausbeute erhalten, neben Atio
porphyrin I, das durch Selbstkondensation von VTtT ais Hauptprod. entsteht u. leicht 
abgetrennt werden kann. Selbstkondensation von IV u. Vn findet nicht statt. Auch 
das nach dieser Methode erhaltene Rhodoporphyrin erwies sich mit dem aus Chloro- 
phyll ais yollig identisch.

Auch Pyrroporphyrin 15 wurde entsprechend Formelskizze X nach 2 Methoden 
synthetisiert. Durch Vereinigung von V mit Pyrromethen XI, das aus Opsopyrrol- 
a-carbonsiiure-a’-aldehyd mit 2,4-Dimethylpyrrol zu gewinnen ist, in der Schmelze 
eines Gemisches von Brenzweinsaurc u. Bernsteinsaure entsteht das gesuchte Pyrro
porphyrin, daneben Mesoporphyrin 5 aus Methen V, Brompyrroporphyrin u. Atio
porphyrin, letzteres wahrscheinlich durch Decarboxylierung; die Trennung war sehr 
schwierig. Das erhaltene Pyrroporphyrin 15 erwies sich mit dem aus Chlorophyll 
in allen Stiicken ident., auch krystallograph. (Steinmetz). Beim Brompyrroporphyrin 

war die krystallograph. Ubereinstimmung weniger gut, der Misch-F. der Ester gab 
keine Depression, die Entbromung nach B u s c h  fiihrte zu Pyrroporphyrin. Die zwei te 
Synthese geht aus von Methen XH u. XIH, letzteres wird durch Bromierung desKrypto- 
pyrrols erhalten, XH durch Kombination der Aldehydearbonsaure XIV mit Hamo- 
pyrrolcarbonsaure. XIV (vgl. C. 1926. II. 208) ist nach der Sulfurylchloridrk. aus
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2,4-Dimethyl-5-carbathoxy-3-brompyrrol in groBem MaBstab gewinnbar. Wird 2,4-Di- 
mctIiyl-5-carbathoxypyrrol der Sulfurylchloridrk. unterworfen, so erhalt man den 
XIV entsprechenden Chloraldehyd, der mit dem Bromkorper krystallograpli. ident. 
ist u. keine Misch-F.-Depression damit gibt. Die Brenzweinsaureschmelze lieferte 
eine Mischung von vorwiegend Pyrroporphyrin mit Brompyrroporphyrin in einer 
Ausbeute von 7°/o-

Wegen der Konstitutionsahnlichkeit mit Pyrroporphyrin 15 wurde noch Pyrro- 
porphyrin 9 (XVII) synthetisiert, das der Porphinmonocarbonsauro 5 entspricht. 
Methen XV entsteht aus 2,4-Dimethyl- 5-formylpyrrol u. Opsopyrrol mittels HBr, 
zur Synthese wurde es bromiert, wobei bemerkenswerterweise neben der (i- auch die 
oc-Metliingruppo reagiert. Mit XVI, bzw. dessen Bromierungsprod. (C. 1929. L 85) 
vollzieht sich die Vereinigung in der Bernsteinsaure-Methylbernsteinsauresehmelze. 
Pyrro- u. Brompyrroporphyrin 9 konnten durch langwierige Trennung in einer Aus
beute von 2—3“ / 0 von dem Hauptprod., Mesoporphyrin 2, aus XVI, sowie Atio- u. 
Deuteroatioporphyrin abgetrennt werden. Mit Pyrroporphyrinester 15 wurde eine 
Misch-F.-Depression von fast 40° beobachtet, bei den Bromestcrn von 30°. — Einige 
mit Hilfe des neusynthetisierten Dibutyrylmethans gewonnene Butyrylpyrrole werden 
im expcrimentellen Teil beschrieben.
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V e r s u ch e .  3,5,4’,5'-Telramelhyl-3’-dthylpyrrcmetheribromhydral, C1 5 H 2 1N2Br 
(II), aus jo 1,3 g 2,4-Dimethylpyrrolaldehyd u Hamopyrrol in wenig A. mit 3 ccm 
HBr, aus Eg. grunglanzende Blattchen, E. 203—206° u. Zers. — Freie Bose, C1 5 H 2 0N2, 
11. aus A.-W. rotgelbe Nadeln, P. 116°. Cu-Salz der Base, moosgriine Stabchen in 
A. sl., in Chlf. 11. — l,3,6,7-Telramelhyl-2,5,8-triathylporphin, Pyrroalioporphyrin 5, 
C3 0H 3 4N4 (III), 2 g 3,3’-Dimethyl-4,4’-diathyl-5,5’-dibrompyrromothenbromhydrat (I), 
wird mit 1,5 g I I  u. 7 g Brenzweinsauro bei 200° zusammengeschmolzen u. dann 
20 Min. auf 160—180° erliitzt. Durch Salzsaurefraktionierung wird Pyrroiitiopor- 
phyrin, Salzsaurezahl 2,5, gekreuzte wetzsteinfórmige Nadeln aus Chlf.-Methylalkohol, 
F. 284°, von Brompyrroatioporphyrin 5, CjoH^N^Br, Salzsaurezahl 10, gekreuzte 
Blattchen aus Chlf.-Methylalkohol, abgetrennt. Cu-Śalz des Pyrroalioporphyrin 5, 
C3 3H3 2N4 Cu, E. 251°, Hdmin des Pyrroatioporphyrins 5, C3 0H3 2N4FeCl, rechteckigo 
Blattchen aus Eg. — 3,5,4'-Trimethyl-4-carbalhoxy-3'-athyl-5'-carbonsaurepyrromellien- 
bromhydrat, 1,8 g 2-Formyl-3-athyl-4-methyl-5-carbonsaurepyrrol u. 1,7 g 2,4-Dimethyl- 
3-carbathoxypyrrol werden mit wenig Eg. u. einigen Tropfen HBr verrieben, evtl. 
unter Kiihlung mit Kaltemischung, nach 15—20 Min. mit etwas A. versetzt, 2,5 g 
feine gelbe Nadeln, E. 224°, unter C02-Entw. Beim Umkrystallisieren aus Eg. tritt 
teilweise Decarboxylierung ein, die beim zweimaligen Umkrystallisieren vollstandig 
ist, IX , gelbe rautenfórmige Blattchen, E. 197°, C1 7 H 2 30 2N2Br. Die freie Base des 
carboxylierten Methens, C1 8 H 2 20 4N2 (IV), wird aus Alkohol mit NH 3 erhalten, ziegel- 
rote Nadeln, E. 192°. Dio Carbonsaure bildet kein Salz mit NH3. — 3,5,4’-Trimelliyl- 
4,5'-dicarbdlhoxy-3’-dthylpyrromelhenbromhydrat, C2 0H 2 7 O4N2Br, aus je 0,2 g 2-Formyl- 
3-athyl-4-methyl-5-carbathoxypyrrol u. 2,4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol mit Eg. u. 
HBr. Orangegelbe stumpfe Nadeln aus Eg., E. 172° (Zers.). — Es gelang nicht, IV 
einfach zu bromieren, es entstanden stets Gemische von unbromiertem Methen u. 
Perbromid. — Beim Verschmelzen des so bromierten IV mit 3,5,3’-Trimethyl-4-atliyl- 
4’-propionsiiurepyrromethenbromhydrat u. Bernsteinsaure oder BrcnZweinsaure ent
steht Rhodoporphyrin hóchstens in Spuren. Zur Darst. des Rhodoporphyrins wird
з,5,3’-Trimethyl-4-athyl-4’-propionsaurepyrromethenbromhydrat mit 2 Moll. Br bei
50—60° zu V bromiert, \vovon 0,5 g mit ebensoviel bromiertem IV u. 2 g Bernstein
saure im Reagensglas iiber freier Eiammo 30 Sek. lang Yerschmolzen werden. Durch 
Fraktionieren wird Rhodoporphyrin von viel Mesoporphyrin 5, Ester-E. 274° u. etwas 
bas. Porphyrin abgetrennt. Aus 20 g Methengemisch werden 10—12 mg Rhodo- 
porphyrinmonoathylester erhalten, der aus A. krystallisiert, dann mit Pyridin u. KOH 
verseift u. mit Diazomethan verestert wurde. lihodoporphyrindimethylesler 15, C3 4H38- 
0 4N4, breite abgeschragte Nadeln aus A., F. 264° (korr.), mit analyt. Materiał keine 
Depression, spektroskop. Vergleich. Durch Resorcinschmelze bei 210° entstand Pyrro- 
porphyrin, das spektroskop, erkannt wurde. — 4,5,4'-Trimethyl-3-carbdthoxy-3’-pro- 
pionsdure-5'-carbonsdurepyrromethenbromhydrat, C1 8 H 2 3 04N2Br (VII), aus gleichen 
Mengen 2,3-Dimethyl-4-carbathoxy-5-formylpyrrol u. 3-Methyl-4-propionsaure-2-car- 
bonsaurepyrrol mit wenig Eg. u. HBr, grunglanzende schief abgeschnittene Stabchen. 
Beim Umkrystallisieren aus Eg. wird die a-Carboxylgruppe abgespalten, F. 192—193° 
(Zers.). — Durch Bromierung von VJU, 0,5 g mit 0,5 g Br in Eg. bei Wasserbadtemp. 
entsteht unter Elimination der a-Carboxylgruppe durchBr das Perbromid, C1 8H 2 30 4N2Br2.
— Rhodoporphyrin 15 wird aus 1 g des Perbromids aus VII u. 1 g bromiertem Hiimo- 
pyrrolmethen, VIII, mit 2 g Brenzweinsaure u. 3 ccm absol. A. bei 180—190° im 
Bombenrohr in sehr geringer Ausbeute erhalten, daneben viel Atioporphyrin.

3-Athyl-4,3’ -lrimethyl-5-carbonsdurepyrromeihenbromhydrat, C,5 H 1 9 0 2N2Br (XI), 
aus 2 g 2-Formyl-3-athyl-4-methyl-5-carbonsaurepyrrol mit 1 g Dimethylpyrrol in 
ublicher Weise unter Kiihlung mit Kaltemischung, 2,5—3 g wetzsteinfórmige hellrote 
Kjystalle, die sich bei 120° zers., nicht haltbar. — 3-Athyl-4,3',5'-trimethyl-5 -brompyrro- 
meihenbromhydral, C1 4 H 1 8 N2Br2, durch Bromieren von X I boi 100° in Eg. — 3,5,3’-Tri- 
methyl-4-athyl-4’-propionsaurepyrromethenbromhydrat, aus 6  g Kryptopyrrolaldehyd
и. 5 g Opsopyrrolcarbonsiiure mit A. u. HBr (vgl. C. 1929- I. 85), Zers. bei 214°. Durch 
Bromieren bei 100° Verb., C1 7H 2 2 0 2N2 Br2 (V), heli orange Nadehi, Zers. 224°. — Pyrro- 
porphyrin 15, C3 1 H3 4 0 2N4 (X). Durch Verschmelzen von 0,3 g V u. 0,4 g X I mit l  g 
Brenzweinsauro u. 0,3 g Bernsteinsaure bei 145—170°. Die Porphyrine werden mit 
Hilfe von Pyridin u. Eg. in A. getrieben, nach dem Auswaschen mit V2 °/o'S- HC1 wird 
Mesoporphyrin 5 mit sehr verd. Ammoniak ausgewaschen, Pyrro- u. Brompyrro- 
porphyrin durch 10%ig. NaOH ausgeflockt. Atioporphyrin bleibt im A. Durch Wieder- 
holung wird di er Trennung vollendet. Pyrro- u. Brompyrroporphyrin werden durch
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Salzsaurefraktionierung getrennt. Gelit man beim Scbmelzen nicht iiber 150° u. lilJBt 
die Bernsteinsąure weg, so wird yorwiegend Brompyrroporphyrin erlialten. Pyrro-
■porphyrin aus ii., gerade abgescbnittene Prismen, Salzsaurezahl 1,3. Cu-Salz aus Eg. 
C3 ,H3 2 0 2N,1Cu. Methylester, C3 2H 3 6 0 2N.,, F. 241° (korr.) nach Krystallisation aus yer- 
sehiedenen Losungsmm. Methylester-Cu-Salz, Qi2 H,4 0 2N4 Cu, aus Eg. rote Nadelchen, 
F. 231°. — Brompyrroporphyrin 15, C3 1 H3 3 0 2N4 Br, Salzsaurezahl 7,5, sechs-
seitigo Tafelchen aus Chlf.-ĆH3CO. Cu-Salz, Ć3 1 H3 1 0 2N4BrCu, rote Nadeln aus Eg. 
Melhylester, C3 2 H3 5 0 2N4Br, Salzsaurezahl 9, aus Pyridin-Methylalkohol P. 2G1° 
Melhylester-Cu-Sah, C3 2H3 3 0 2N4BrCu, rote Nadelchen P. 229°. Pyrro- u. Brompyrro
porphyrin waren in allen Stucken mit analyt. Materiał ident. Krystallograph.” Be- 
sclirtibung. — Durch Entbromen des Brompyrroporphyrins mit Hydrazin-Kali u. 
Palladium-Calciumcarbonat wurde ein Pyrropoiphyrinester vom F. 239° gewonnen. — 
3-Brom-4,4’ ,5'-trimethyl-5-carbonsdure-3'-propionsdurepyrromellienbromhydral, C1 6 H]8-
04N2Br2 (XII), aus 1 g 2-Carbonsaure-3-methyl-4-brom-5-formylpyrrol mit 0,72 g Hamo- 
pyrrolcarbonsaure auf iibliche Weise, gelbe oder rote Nadeln, Zers. 230°. — 3,5-Dibram- 
4,4’,5’-trimelhyl-3’-propionsaurepyrromethenbromhydrat, C1 5 H 1 7 0 2N2Br3, durch Bromieren 
yon X II bei 40—50° in Eg. — Pyrroporphyrin 15, C3 1H3 4 0 2N4, durch Bernsteinsaure- 
sehmelze von X II mit zweifach bromiertem Kryptopyrrolmethen XIII, bei 150—170°, 
Trennung von Pyrroporphyrin, Brompyrroporphyrin u. Atioporphyrin wie oben, Meso- 
porphyrin entsteht hier nicht. Methylesler, C3 2H.6 0 2N4, F. 242° (korr.). Brompyrro
porphyrin wurde hier sehr rein ais Chlorhydrat gewonnen, Methylester, C3 2 H3 5 0 2N4 Br, 
F. 261°.

3,5,3'-Trimelhyl-4’-athylpyrromethenbromhydrat, C1 4 H 1 9N,>Br (XY), flachę bronze- 
farbene Stabchen aus Eg., die durch Kombination yon 1  g 2,4-Dimcthyl-5-formylpyrrol 
mit 0,9 g Opsopyrrol gewonnen werden, Zers. 170°. — 3,5,3'-Trimelhyl-4,5’-dibrom- 
4'-athylpyrromelhenbromhydrat, C1 4 H 1 7N2 Bra, durch Bromieren von XV in Eg. bei 100° 
aus Eg. u. aus Aceton rote Nadelchen, Zers. 225°. — 3-Athyl-4,5,3’-trimelhyl-4’-propion- 
sdurepyrromethenbromhydrat (XVI), aus Hamopyrrolaldeliyd u. Opsopyrrolcarbonsaure 
(vgl. C. 1929. I. 85). — lsopyrroporpliyrin 9, C3 1H3 4 0 2N4 (XVII), aus dem Dibromderiv. 
von XV u. dem 5’-Bromderiv. von XVI ganz analog der Darst. des Pyrroporphyrin 15. 
Ais Nebenprodd. sind Mesoporphyrin 2 u. Atioporphyrin abzutrennen. Die Ausbeute 
an Pyrro- u. Brompyrroporphyrin ist nur 2—3° / 0 der Theorie. Pyrroporphyrin 9, Salz
saurezahl 1,3, aus Chlf.-Methylalkohol kurze Prismen. Spektroskop, mit analyt. Pyrro- 
porphyrin ident. Cu-Salz, C3 1H 3)!0 2 N4Cu, rote Nadeln aus Chlf.-Methylalkohol. — 
Methylester, C3 2 H 3 6 0 2N4, F. 237°, mit analyt. Pyrroporphyrinester (15) nahezu 40°
F.-Depression. Ester-Cu-Salz, F. 227°. — Brompyrroporphyrin 9, C3 1H3 3 0 2N4 Br, Salz
saurezahl 7,5, aus Pyridin-Methylalkohol yiereckige Blattchen mit zwei gebogenen 
Kanten. Cu-Salz, C3 iH 3 1 0 2 N4 BcCu, rote Nadelchen aus Pyridin-Eg. Melhylester, 
C3 2H3 5 0 2N4 Br, Salzsaurezahl 9, F. 243° (korr.). Methylester-Cu-Salz, C3 2 H3 3 0 2N4 BrCu, 
rote Nadelchen aus Pyridin-Eg., F. 237°. — Alle Porphyrine sind spektroskop, genau 
charakterisiert.

Bibutyrylmelhan, C9H 3 602, K p .^  207—208° (geringe Zers.), Kp.n 83—84°,
D. 1 5 4 0,9181; nD16, 1..=  1,4629_; F. —46°. Auf 45 g fein gepulvertes Natriumamid unter 
350—400 ccm abs. A. wird die Mischung von 145 g Buttersaurebutylester (oder aqui- 
molare Menge Athylester) u. 85 g Methylpropylketon unter Turbinieren u. Kiiblen 
zulaufen lassen in einer Stunde, dann wird noch 1 Stde. am Wasserbad gekocht. Mit 
Eiswasser u. Essigsaure sauer gemacht, ausgeathert, A.-Rtickstand mit 70 g Kupfer- 
acetat in 600 ccm W. versetzt. 45—50 g Kupfersalz, C1 8 H3 0O4 Cu, aus A- hellblaue 
Nadeln, F. 158°. Spaltung mit yerd. H 2 S04. Enoltitration nach M e y e r  (L ie b ig s  

Ann. 380 [1910]. 212) in abs. A. bei —10° gab 90% Enol. Ais Monocnol ber. ergibt 
sich eine Mol.-Refr. yon 44,73, gef. 46,79. Daraus ist zu schlieCen, daB auch das Dienol 
existiert. — Lipropionylmethan gef., nn1 6 1  =  1,4575. D . 2 0 4 0,9464. Die Enoltitration 
gab hier 70% Enol, auf Monoenol ber. Mol.-Refr. 36,87. — 2-Propyl-3-butyryl-4-methyl- 
5-carbathoxypyrrol, C1 5 H 2 303N, 45 g Aeetessigester wird nitrosiert u. mit 52 g Di- 
butyi-ylmethan mit Eg.-Zn-Staub kondensiert. Fiillung mit W., kryst. aus A., F. 104°, 
Ausbeute 28—30 g. Aus der wss. Mutterlauge laBt sich mit Kupferacetat unverbrauchtes 
Dibutyrylmethan ausfallen. — 2-Propyl-3-butyryl-4-methyl-5-carbonsdurepyrrol, C1 3 H19- 
03N, durch Verseifen mit alkoh. NaOH, aus 60%’g- A., F. 160° unter C02-Entw. —
2-Propyl-3-bulyryl-4-methylpyrrol, C1 2 HI9 ON, durch Decarboxylieren von 10 g Saure 
werden 7 g erhalten, verfarbt sich leicht, schlecht umkrystallisierbar, sublimiert gut, 
F- 76°. Azofarbstoff mit Diazobenzolsulfosaure mit einer alkoh. Lsg. des Pyrrols u.
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einer Lsg. von Diazobenzolsulfosaure in l%ig- HC1, orangegelbe Blattehen. — 2-Propyl- 
3-butynjl-4-methyl-5-formylpyrrol, C1 3 H 1 0 O2N, auf ubliche Weise mit HCN-HC1, lange, 
glanzendo Nadeln aus W., F. 93°. Oxim, C1 3 H 2 0O2N2, aus A., F. 144—145°, gibt mit 
Co, Cu, Fe-Salzen schóne Farbungen. — 2-Propyl-4-meihylpyrrol, durch Verseifen von
0.5 g Butyrylcarbathoxypyrrol mit einer Mischung von 12 g H 2 S04 u. 7 g W. im W.-
Bad. Alkal. W.-Dampfdest., Azofarbstoff mit Diazobenzolsulfosaure, C1 4 H 1 7 03N3 S. 
Das Pyrrol gibt kein Pi krat. — 3,3’-Dimelhyl-4,4’-dibulyryl-5,S’-dipropylpyrromethan, 
C2 5H3 8 0oN2, aus 2-Propyl-3-butyryl-4-methylpyrrol mit Formaldehyd in A., aus Eg.
F. 149°. — 3,3’-Dimethyl-4,4’-dibutyryl-5,5’-dipropylpyrromelhenbromhydral, aus obigem 
Pyrrol mit Ameisensaure u. HBr, grunbraune Blattehen, F. 172° u. Zers. Fre.it Bose, 
C2 5H 3 0O2N2, aus dem Bromhydrat mit Ammoniak in A., feine gelbe Nadeln, F.' 92°. 
Mit Br in Eg. ergibt das Bromhydrat ein Perbrmnid, C2 5H 3 7 02 N„Br6, aus Eg., ziegelrot,
F. 178°, gibt mit Alkohol u. NH3  die Base des unbromierten Methens. — 2-Formyl-
3-chlor-4-methyl-5-carba(hoxypyrrol, C9H 1 0 O3NCl. (B. Miroff), 16,7 g 2,4-Dimethyl- 
5-carbathoxypyrrol werden in 150 ccm absol. A. aufgeschlammt mit 41 g Sulfuryl- 
chlorid tropfenweise versetzt, nach dom Abdampfen im Vakuum Hydrolyso mit A.-W. 
Aus A. F. 131° (korr.). Aldazin, C1 8 H 2 0O.,N4 Cl2, mit Eg.-Hydrazinhydrat, swl. in allen 
Losungsmm., ausgenommen Pyridin, F. 232“ (korr.) aus Pyridin. Phenylhydrazon, 
ClęH,6 0 2N3 Cl, F. 149° (korr.). — 2-Formyl-3-brom-4-melhyl-5-carbdthoxypyrrol, C3H10- 
03NBr. Aus 2,4-Dimethyl-5-carbathoxy-3-brompyrrol mit Sulfurylchlorid, Hydrolyse 
mit A.-W., aus Methylalkohol F. 133°. Phenylhydrazon, C1 5 H 1 6 0 2N3Br, F. 146° (korr.). 
Aldazin, C!8H 2 004N4 Br2, F. 226°. — 2-Formyl-3-brcnn-4-meiTiyl-5-carbomdurepyrrol, 
durch Verseifen der Carbathoxyverb. mit verd. Kalilauge. (L ie b ig s  Ann. 480- 109—56. 
Mai 1930.) " T ee ibs .

Hans Fischer und Hans Helberger, Synthese eines Phylloporphyrins, Phyllo- 
dtioporphyrins und einiger Verwandten. XX IX . Mittt. uber Porpliyiinsynthesen. 
(XXVIII. vgl. vorst. Ref.) Durch alkal. Abbau werden aus Chlorophyll zwei ein- 
bas. Porphyrine Phyllo- u. Pyrroporphyrin erhalten, die bisher fur isomer gehalten 
worden sind. Pyrroporphyrin ist oino l,3,5,8-Tetramethyl-2,4-diathyl-7-propionsaure 
(vgl. vorst. Ref.), wie durch Synthese erwiesen ist. Der spektroskop. Unterschied 
der beiden Porphyrine entsprieht dem von Proto- u. Mesoporphyrin, alle Verss. ent- 
sprechend Protoporphyrin eine ungesatt. Seitenkette nachzuweisen, schlugen fehl. 
Katalyt. Red. (Lakatos) fuhrt zur Leukoverb., die bei der Reoxydation wieder Phyllo- 
porphyrin gibt. Mit Alkoholat wird Phyllochlorin gebildet, das wieder ins Porphyrin 
zu verwandeln ist. Phylloporphyrin ist gegen Eg.-HJ sehr hinfallig, es wird total 
abgebaut, ohne daJ3 Pyrroporphyrin auftritt. Ais Formulierung kam eine Gruppe 
CH—CH zwischen zwei Pyrrolkernen in Betracht, oder Substitution einer Methin- 
briicke des Porphinkems durch CH3 (vgl. Dissertation WlEDEMANN, Miinchen 1929.) 
Diese Móglichkeiten sind der experimentellen Piufung zuganglich, durch Ausdclmimg 
der Porphyrinsynthesen auf a-athylierte Pyrromethene. In der Bernsteinsaure-Brenz- 
weinsiiureschmelze von Methen I  aus 5-Athyl-3-methylpyrrol u. Kryptopyrrolaldehyd 
u. 5,5’-Dibrom-4,4’-dimethyl-3,3’-diathylpyrromethen (II) entstand ein Poiphyrin- 
gemisch, das spektroskop, wie ein Gemisch von Phyllo- u. Pyrroporphyrin erscheint. 
Durch Salzsaurefraktionierung gelang dann auch die Abtrennung des „Phylloatio- 
porphyrins", dessen Analyse auf C3 1  stimmt u. das mit methylalkohol. Kalilauge in 
ein spektroskop, dem Pyrroporphyrin entsprechendes Porphyrin umzuwandeln war. 
Auch dio Sulfonrk. yerlief positiv. Das zweite Porphyrin ist noch nicht naher unter- 
sucht. — Weitor wurde 5,5'-Dibrom-4,4'-diathyl-3,3'-dimethylpyrromcthen mit
3,4’,5’-Trimothyl-3’-athyl-5-propylpyTromethenbromhydrat zum homologen Phyllo- 
atioporphyrin umgesetzt, das dom Phylloporphyrin spektral sehr ahnlich ist. Durch 
alkal. Abbau entstand daraus ein dem !Vrroporphyrin spektroskop, sehr ahnliches, 
aber nicht damit ident. Porphyrin. — Da die Anordnung der Seitenketten des Phyllo
porphyrins der im Pyrroporphyrin entsprieht u. bei der Rhodinrk. letzteres mit der 
Methingruppe zwischen dem Pyrrolkern I I I  u. IV reagiert, wurde die Synthese des an 
dieser Stelle modifizierten Porphyrins angegangen. Methen U l wurde erhalten aus 
Opsopyrrolaldehydcarbonsaure u. 5-Athyl-3-methylpyrrol u. Brómieren, wobei die 
Carboxylgruppo durch Br ersetzt wird. Durch Porphyrinschmelze mit IV (C. 1929-
1. 85) entstand ein Porphyringemiseh, das Mesoporphyrin 5, durch Selbstkondensation 
von IV entstanden, auBerdem Phyllo- u. Pyrroporphyrin enthielt. Das /?-standigo 
Br in m  ist dabei durch H ersetzt worden. Der Ester des syntliet. Phylloporphyrins 
schmolz 2° hóher ais der des natiirlichen u. gab damit keine Misch-F.-Depression. Die
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Identitat mit natiirlicliem Phylloporphyrin lialten Vff. noch nicht fiir sicher erwiesen. 
Theoret. sind 96 isomere Phylloporphyrine zu erwarten, die Synthese der 4 durch 
Ersatz der 4 Methingruppen des Pyrroporphyrins abgeleiteten Phylloporphyrine ist 
erforderlich. Durch Alkaliabbau wird aus dem synthet. Phylloporphyrin Pyrropor
phyrin erhalten, das mit dem natiirlichen in allen Stiicken ident. ist u. fiir das somit 
eine neuo Synthese vorliegt. Umsetzung von 3,3’-Dimetkyl-4,4’-diathyl-5,5’-dibrom- 
pyrromethenbromhydrat V mit dem Methenbromhydrat VI aus Hamopyrrolaldehyd 
mit 3-Methyl-5-athylpyrrol fiihrt zum Phylloiitioporphyrin, wobei nebenher auch 
Pyrroatioporphyrin auftritt, das durch Alkalibehandlung auch aus dem Phylloatio- 
porphyrin entsteht. Die Formel des Phylloporphyrins folgt noch nicht mit Sicherheit 
aus der Synthese. Vff. bevorzugen VII, moglich ware noch eine um 2 H-Atome armere 
Formulierung, aufierdem kann statt der Gruppe —CH—CH— die Gruppe H 3C-C<  ̂
yorliegen. Fiir VII spreehen besonders Befunde mit Lakatos bei der katalyt. Hydrierung 
von Porphyrinen (vgl. auch C o n a n t  u. H y d e , C. 1930. I. 1627), Phylloporphyrin 
nimmt bei der Hydrierung zur Leukoverb. ebenso wie Pyrro- u. Mesoporphyrin 3 H2  

auf, u. die starkę spektroskop. Verschiedenheit vom Pyrroporphyrin. Auf Grund der 
Phylloporphyrinsyntheso wird fiir Chlorin e ein neues Formelbild diskutiert, VHI. 
Bei der katalyt. Hydrierung des Chlorins e u. seines Esters werden 4 H 2 aufgenommen, 
bei der Reoxydation entstehen Porphyrine, Chloroporphyrin e6 konnte identifiziert 
werden. Phaophorbid a nahrn 3 H 2 auf. Infolge des komplizierten Verlaufes der kata
lyt. Red. konnen zwingende Schliisse auf den Bau des Chlorophylls nicht gezogon 
werden.
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V er su che .  3,3’,5-Trimethijl-4,S'-didlJiylpyrroimtJie>ibromhydral, CJ8H 2 3N„Br (I), 
aus 2,4 g Xanthopyrrol u. 2,8 g Kryptopyrrolaldehyd in 10 ccm A. mit 1,5 ccm HBr, 
Ausbeute 4,5 g, orangegelbe Nadeln, F. 175°. LaJ3t sich aus Pyridin ohne HBr-Ab- 
spaltung umkrystallisieren, das freie Methen ist sehr zersetzlich. Isophylłoatioporphyrin, 
C3 iH3 4 ,3 6 ,3 8N4, durch Verschmelzen von 2 g I  u. 1,5 g H mit 2 g Bernsteinsaure u. 2 g 
Brenzweinsaure bei 170°. Durch Salzsaurefraktionierung wird das Isophylloatio- 
porphyrin der Salzsaurezahl 0,8 von mitentstandenem Pyrroiitioporphyrin der Salz- 
saurezahl 2,5 getrennt. Aus Chlf.-Methylalkohol 30 mg Nadelrosetten, F. 285°, mit 
Phylloporphyrin spektroskop, ident. Mit Pyridin u. methylalkoh. KOH auf 200° er- 
hitzt, entsteht ein mit Pyrroporphyrin spektroskop, ident. Porphyrin. — 4,S,3’-Tri- 
mełhyl-3,5’-dialhylpyrroniethenbromhydrat, C^H^NjBr ( VI), aus 0,8 g Hamopyrrol
aldehyd u. 0,7 g Xanthopyrrol in 4 ccm A. mit 1 ccm HBr, rote Prismen, F. 190° nach 
Sintern ab 170°, umkrystallisiert aus Eg.-A. — Phyllodtioporphyrin, durch

X H . 2. 59
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Verschmelzen von 0,2 g VI u. 0,25 g V mit 1 g Brenzweinsaure bei 140—160°. 5 mg 
Phylloatioporphyrin, F. 261—263°, daneben Pyrroatioporpliyrin, C3 0H 3 4N4. Das Phyllo
atioporphyrin bildet gokrcuzto Prismen aus Pyridin-Mcthjlalkohol, Sulfonrk. +. — 
4,5,3'-Trimethyl-3-athyl-5'-propylpyrrcmiethe)tbromhydrat, C1 7H 2 5N2 Br, aus Hamopyrrol- 
aldehyd u. 2-Propyl-4-methylpyrrol in ublicher Weise, rote Prismen, F. 188u, um- 
krystallisiert aus Eg.-A. Homologes Phylloatioporphyrin, C3 2H 38N4, aus obigem Methen 
u. V analog Phylloatioporphyrin. Salzsaurezahl 0,8, daneben entsteht noch ein Pyrro- 
atioporphyrin. Das homologe Phylloatioporphyrin, yiolette Prismen aus Pyridin- 
methylalkohol, F. 270° zeigt den gleichen Spektraltyp wie Phylloporphyrin, jedoch 
etwas naeh Violett versehoben. Durcli Alkaliabbau entsteht ein dem Pyrroporphyrin 
spektroskop, ahnliches Porphyrin. — 4,3'-Dimethyl-3,5'-dialhyl-5-carboxypyrrom-ethen- 
bronihydrat, aus 1,2 g OpsocarboxyaIdehyd mit 0,75 g Xanthopyrrol in 2 cem Eg. 
mit 3 cem HBr. Orangerote Nadeln, F. 165° u. Zers. Da leicht C02 abgespalten wird, 
stimmt die Analyse nieht gut auf die Formel C1 7 H2 10 4N2Br. — 4,3'-Dimethyl-3,5'-di- 
athyl-5,4'-dibrompyrromeihenbromhydrat, C1 6 H 1 0N2Br3 (DI), durcli Bromieren in Eg. 
Phylloporphyrin, C3 2H 3 4 , 3 6 . 3 8 0 2N4 (VII), dureh Verschmelzen gleicher Teile von III 
u. IV in Portionen von 0,6 g mit 1,2 g Brenzweinsaure bei 140—160°. Aus der ath. 
Lsg. der Porphyrine wird mit sehr verd. NH3  Mesoporphynn 5, dann die sauren Por- 
phyrine dureh Natronlauge ais Na-Salze ausgezogen, im A. bleiben bas. Porphyrine. 
Dureh Salzsślurefraktionierung werden Phyllo- u. PyTroporphyrin, Salzsaurezahl 0,35, 
bzw. 1,4, abgetrennt, zuriick bleiben noch etwas schwacher bas., wahrscheinlich bro- 
mierte Porphyrine. Das synthet. Phylloporphyrin krystallisiert aus A. in zugespitzten 
Nadeln, wiihrend analyt. Phylloporphyrin in stumpf abgeschnittenen Prismen ersclieint, 
spektroskop, besteht volle Identitat. Methylesłer des Sulfons, feine rote Nadelchen 
aus Pyridin-Methylalkohol, die bei 285° sintern. — Melhylester, C3 3H 3 6 (3 8 . 4 0)O2N4, 
aus Pyridin-Methylalkohol feine Nadeln, oder stumpf-schriig abgeschnittene Bliittehen, 
wiihrend analyt. Phylloporphyrinester lang zugespitzte Prismen bildet. F. 230° mit 
analyt. Materiał keine Depression. Meihylester-Cu-Salz, F. 253°, aus Chlf.-Methyl- 
alkohol. Nach der krystallograph. Unters. (Steinmetz) ist die Identitat der analyt. 
u. synthet. Priiparate wahrscheinlich. — Dureh Alkaliabbau des Phylloporphyrins 
bei 200° wurde Pyrroporphyrin erhalten, Ester-F. 236° (unkorr.), mit analyt. Materiał 
keine Depression. Der Ester aus dem Nebenprod. der Synthese gab mit Pyrroporphyrin- 
ester geringe Depression. — Ais Nebenprod. wird ein Atioporphyrin Gi0HS0, 32̂ 4, das 
in l°/0ig. Salzsaure geht, isoliert (daneben ist noch etwas Porphyrin der Salzsaure
zahl 3 vorhanden), vioIette Prismen aus Chlf.-Methylalkohol, reinin A. fast unl., Sulfon
rk. +. Spektroskop. Besehreibung. Das Mesoporphyrin wurde ais Methylester, 
C3 6H4 2 0 4N.i, mit Mesoporphyrinester 5 identifiziert, F. 275°. — Dureh Hydrierung 
von Chlorin e-Ester mit Pt0 2 in Eg., wird eine fast farblose griinliehe Lsg. erhalten, 
aus der bei der Luftoxydation neben Zersetzungsprodd. Porphyrine entstehen, isoliert 
■wurde wenig von der Salzsaurezahl 3, spektroskop, mit Chloroporphyrin e4  ident., 
wegen zu geringer Menge nicht identifizierbar; auCerdem ein Porphyrin der Salz
saurezahl 7, spektroskop, u. dureh Estermisch-F. mit Chloroporphyrin e5  identifiziert. 
Aus Chlorin e wird analog ein noch unbelcanntes Porphyrin der Salzsaurezahl 0,7, 
weiterhin Chloroporphyrin e6 erhalten. Aus Phaophorbid a wird ein kompliziert.es 
Gemisch von Porphyrinen u. Chlorinen erhalten. Hamin gibt Mesohamin in  guter 
Ausbeute. (L ie b ig s  Ann. 480. 235—62. Mai 1930. Miinchen, Teehn. Hochsch.) T re ib s .

Hans Fischer und Rudolf Baumler, Uber Phaoporphyrine. X I. Mitt. zur Kennlnis 
der Chlorophylle. (X. vgl. C. 1930. I. 2896.) Die in der VII. Mitt. (C. 1929. II. 3137) 
beschriebenen Porphyrine, die hauptsachlich dureh Einw. von Redulctionsmi tteln auf 
Phaophorbid a erhalten worden sind, werden naher untersueht. Besonders gut charak- 
terisiert sind die Phaoporphyrine mit 3 u. 4 Sauerstoffatomen (Tab. im Original), sie 
sind chem. Individuen, sie zeigen spektroskop. Abweichung von der Reihe der Chloro- 
porphyrine (C. 1930.1. 1799), die sich vom Chlorin e ableiten. Chlorin e u. Phaophorbid a 
sind spektroskop, kaum verschieden, dureh Behandeln des letzteren mit methylalkoh. 
KOH entsteht ein anderes Chlorin mit 8  O-Atomen. Die Phaoporphyrine geben mit 
methylalkoh. Kali eine giiine Farbę, dann kehrt das ursprungliche Rot wieder zuriick, 
ein Verh., das der braunen Phase der Chlorophjdlderiw. vergleichbar ist. Dureh die 
Wrkg. der reduzierenden Agenzien scheint eine Umlagerung zu erfolgen, yielleicht 
unter Bldg. labiler Gruppen.

Phaoporphyrin at, C3 2H 3eN4 04, ist formal Rhodoporphyrin ahnhch, das daraus 
beim alka]. Abbau erhalten wird, daneben Phyllo- u. Pyrroporphyrin. Da Phyllo-
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u. Rhodoporphyrin C3 2  łiaben, ist anzunehmen, daB dersolbe Komples beido Porphyrihe 
liefert, obwohl ein Dimethylester existiert, ist das Vorhandensein zweier Carboxyl- 
gruppen nicht gesichort. Ahnliche Verhaltnisse liegen bei Phaoporphyrin as u. Phao
porphyrin a6 vor, die beide beim Umkrystallisieren aus Pyridin-Eg. Phaoporphyrin o., 
geben u. vielleicht ident. sind. Die Verhaltnisse werden ganz aufierordentlich dadurch 
erschwert, daB die Ester dieser Porphyrine keino Misch-F.-Depressionen miteinander 
geben u. auBerdem halten die Porphyrine Ather zah zuruck, wahrend sie sich bei hoheren 
Tempp. leicht zersetzen. Durch Ameisensiiureabbau entsteht aus Phaoporphyrin aa 
(wie a4) Phylloporphyrin neben Phaoporphyrin o.., u. Isophaoporphyrin a3, was sehr 
fiir das primare Vork. der „Phyllokonfiguration“ im Chlorophyll spricht, da hier nur 
saure Agenzien angewendet worden sind. Aus Phaoporphyrin % wird mit Ameisen
saure ein kompliziertes Porphyringemisch gebildet. — Phaoporphyrin % u. Isophiio- 
porphyrin 0 3  werden auf saurem Weg erhalten, ihre Zus. ist ais gesichert anzunehmen, 
da sie nicht mit Krystalllosungsm. krystallisierten u. da auch die Cu- u. Fe-Salze auf 
die angefuhrten Eormeln stimmen. Phaoporphyrin tŁ, gibt beim alkal. Abbau Pyrro- 
u. Rhodoporphyrin. Isophaoporphyrin a3, das aus Pliiiophytin u. Phaophorbid a mit 
Ameisensaure entsteht, ist ausgezeichnet durch einen Rotstreifen bei 620,4, der etwa 
dem des Douteroporphyrins entspricht. Es ist auBerordentlich stabil, durch Eg.-HBr 
wird es bei 180° nicht angegriffen u. kann daher auch mit diesem Reagenz gewonnen 
werden. Auch gegen methylalkoh. Kali ist cs bestandig, wird jedoch bereits durch 
yerd. Eg.-HJ total-reduziert. Eine freie /3-Methingruppe scheint nicht yorhanden zu 
sein, da kein Br ins Molekuł eintritt. Der Methylester stimmt auf C35.

In diese Reihe gehort auch das Phylloerythrin, C3 tH3|jOJIN,1, (vgl. M a r c h l e w s k i , 

C. 1930. I. 79); das seinerzeit beschriebene Phyllerythroporphyrin ist reines Phyllo
erythrin, wahrend das mit Hilfe von Chloroform isolierte Phylloerythrin eine Molekiil- 
verb. von 2 Mol. Phylloerythrin mit 1 Mol. Chlf. darstellt. Phylloerythrin scheint 
eine Carbonylgruppe zu enthalten. Es ist sehr stabil gegen Ameisensaure, gegen Eg.- 

HBr u. gegen Brenzweinsaureschmelze. Mit Oleum reagiert es nicht, Br wird nicht 
aufgenommen. Phaoporphyrin ae gab mit Oleum ein Porpliyrin C3 3H3 8N4 07.

V e r s u c he .  Phaoporphyrin a5 aus Phaoporphyrin a0. Durch 24-std. Kochen 
mit 25%ig- Phosphorsaure, im Filtrat lieBen sich nach der Fraktionierung Phyllo-, 
Pyrro- u. Rhodoporphyrin spektroskop, nachweisen. Umkrystallisieren aus Pyridin, 
C3 4H3 6 0 5N4. Flockt mit Ammoniak aus A. aus ebenso wie Phaoporphyrin aB, im Gegen- 
satz zu Phaoporphyrin a,,. Melhylesłer, C3 1H 3|,06N,„ mit methylalkoh. HC1, abgerundeto 
Blattchen, F. 242° aus Chlf.-Methylalkohol. — Phylloerythrin wird unter diesen Be- 
dingungen durch Phosphorsaure nicht vorandert. — Durch Umkrystallisieren des 
Phaoporphyrins aa mittels Chlf.-Extraktion wird in kleinen Krystallen ein Porphyrin, 
C3 2(3 3 )H:u0 6N,1 erhalten, durch weitere Umkrystallisation dann aus Pyridin-A. 
CjjIlo^OjNj. Phaoporphyrin ae u. Phaoporphyrin ai enthalten —OC2H 5 in einer Menge, 
die nicht ganz einer Gruppe entspricht.

Phaoporphyrin ax enthalt auch aus A. krystallisiert kein —OCJTj. Phaoporphyrin a5 

C3 4H3 6 0 6N, wird nach der Darstellungsmethode des Phaoporphyrins a6 (C. 1929. II. 
3137) durch Krystallisation aus Pyridin-A. in guter Ausbeute erhalten. — Veresterung 
von Phaoporphyrin a„ mit Diazomethan, die 20 Tage lang durchgefuhrt wurde, Ester 
C3 4H3 8 0 4Ń4, prismat. Krystalle F. 239°. Durch Verestern mit Methylalkohol-HCl wird 
aus nicht umkrystallisiertem Phaoporphyrin o0 ein Ester, C1-MH3 6 0 5N4, F. 226°, erhalten, 
der mit Phaoporphyrin ae spektroskop, ident. ist u. dieselbe Zus. aufweist wie der frulier 
beschriebene Ester (C. 1929. II. 3137) vom F. 259°, bzw. 251°. Der F. des neuen Esters 
ging beim Liegen auf 243° in die Hóhe, ohne Anderung der analyt. Zus. Durch Behandeln 
von Phaoporphyrin ae mit Pyridin-Essigsameanhydrid aus Pyridin-A. Vcrb. C3 2 i/ 3 6 04 iV4.
— Athylester aus Phaoporphyrin a& mit A-HC1 CaaH^oOjN ,̂ liingliche Blattchen, F. 2 1 1 °.
— Durch Behandeln von Phaoporphyrin a8 mit 100 ccm l%ig. HJ-Eg. ein Porphyrin, 
CMH^OjNi, sechsseitige Blattchen aus A., das sich spektroskop. vom Ausgangsmaterial 
unterscheidet. — Durch 24-std. Abbau yon Phaoporphyrin aa mit sd. 95°/oig- Ameisen
saure wird ein Porphyringemisch erhalten, aus dem Phylloporphyrin u. ein schwacher 
bas. Porphyrin, Phaoporphyi in a3, durch Salzsiiurefraktionierung gewonnen wird, 
letzteres ist mit dem Ausgangsmaterial spektroskop, ident. Wird zur Rk. rohes Phao
porphyrin ae verwendet, so entsteht noch ein weiteres Porphyrin, Metaphaoporphyrin a.,, 
C ^ O ^ ,  der Salzsiiurezahl 3,5, aus A. schief abgeschnittene prismat. Blattchen. 
Methylester, C3 2H3 6 03N4, langliche Blattchen aus Chlf.-Methylalkohol, F. 257°. Phao
porphyrin 0 3 , C3 2 H3 1 0 3 N4, aus Pyridin-A. — Durch Ameisensaureabbau von Phiio-

59*
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porphyrin a4 wird auch Phylloporphyrin erhalten. — Phaophytin, Phdophorbid a u. 
Phtiopliorbid, b geben bei der Ameisensaurebehandlung Phylloporphyrin u. mit Aus- 
nahme von letzterem auch etwas Pyrroporphyrin, daneben chlorin- u. rhodinartige 
Substanzen. Beim Behandeln yon Phaophytin mit Ameisensaure bei 150—160° ent
stehen Isophaoporphyrin o3 u. Phaoporphyrin a3, die sich durch Salzsaurefraktionierung 
leicht trennen lassen. Isophaoporphyrin «-3, ĆMH 3 6 0 3N4, prismat. Stabchen aus A., 
Salzsaurezah.1 2,0, wird in einer Ausbeute von 30 mg aus 1 g Ausgangsmaterial erhalten. 
Phaoporphyrin a3, C3 3H 3„03N4 wird mit 9%ig. HC1 ausgezogen. Dunne gebogene 
Nadeln aus A., aus Pyridin-A. prismat. Nadeln. Melhylester mit Methylalkohol-HCl 
C3 4H 3 8 03 N4, aus Chlf.-Methylalkohol Prismenbusehel, F. 250°. — Analog aus Phdo
phorbid a sehr wenig Isophaoporphyrin %, reichlich Phaoporphyrin a3  C3 3H 3S03N4, 
flachę prismat. Nadeln aus Pyridin-A. — Aus Phdophorbid b entsteht wenig Porphyrin, 
Isophaoporphyrin a3 u. Phaoporphyrin a3. ■— Isophaoporphyrin a3 aus Phiiophorbid a 
mit Eg.-HBr, durch 2-std. Erhitzen von 1  g Phaoporphyrin mit 15 ccm auf 170—180°. 
Das Gemisch von Isophaoporphyrin a3, C3 3H3 0 O3N4, Salzsiiurezahl 2. 1. Ammonium- 
salz, wird durch Salzsaurefraktionierung vom schwacher bas. Isophaoporphyrin <x4, 
C3 2 H3 6 04N4, abgetrennt. Das so erhaltene Isophaoporphyrin a3, glanzende Prismen 
aus A., ist mit dem durch Ameisensaureabbau gewonnenen ident. Monomethylester, 
C3 4H 3 0 O3N4, mit methylalkoh. HC1 prismat. Nadeln aus Chlf.-Metkylalkohol, F. 258° 
u. mit Diazomethan aus Aceton lange Nadeln, F. 257°. Eisensalz, C3 3H 3 4 03N4FeCl, 
ąuadrat. Krystalle aus Pyridin-Eg.-W. Cu-Salz, C3 3H 3 f03N4 Cu. Das Mg-Salz des 
Isophdoporphyrins weist abnorme Zus. auf, C3 8H 4 0 OEN4Mg, mit Phenylmagnesium- 
jodidin A., kleine Prismen. — Das Fe-Salz des Phaoporphyrins a3 krystallisiert schlecht. 
Cu-Salz des Phaoporphyrins a3, C3 3H3 ,03 N4 Cu, dunkelviolette Nadeln aus Pyridin-Eg. —

■ Cu-Salz des Phaoporphyrins ait C3 2 H 3 2 04N4 Cu, feine Nadelchen aus Pyridin-Eg. — 
Phaophyrin a3 gibt unter den Bedingungen des alkal. Abbaus zur PhylloporphyTin- 

gewinnung wenig Pyrro- u. Rhodoporphyrin, die Hauptmenge wird zerstort. Iso- 
phaoporphyrin wird auch bei 180° noch nicht abgebaut, Metaphiioporphyrin 0 3 gibt 
etwas mehr Pyrro- u. Rhodoporphyrin, aber auch kein Phylloporphyrin. Die sauren 
Abbauporphyrine geben mit methylalkoh. Kalilauge charakterist. Farbrkk. — Durch 
Abbau mit sd. Ameisensaure entsteht aus Phaoporphyrinester (05) ein schwer zu 
trennendes Porphyringemisch; aus l^ ig . HC1 C3 iH3 6 05 N4, eine freie Saure, flachę 
kleine Prismen; aus 2%ig. Salzsanre eine Saure C3 2H 3 6 04N4, Rhomben aus A., Meihyl- 
ester, F. 271°; aus 10%ig. Salzsaure C3 3H 3 604N4, aus Pyridin-A. schief abgeschnittene 
prismat. Krystalle. Bei der Ameisensaurerk. bleibt ein betrachtlicher Ruckstand, der 
zum Teil aus unverandertem Ester F. 265° besteht, daneben einer Saure C3 4H 3 6 0 4N4. — 
Durch 24-std. Kochen von Phaophytin mit Ameisensaure u. Eisenpulver wurde aus 
der 3%ig. Salzsaurefraktion ein Porphyrin CZ2II3fi.J>!Bliittehen aus A. gewonnen. — 
Phaoporphyrin ae 10 Mi nu ten mit 20%ig. S03-haltiger H 2 S04 behandelt, liefert ein 
Porphyrin C^H^O-N^ der Salzsaurezahl 4, ąuadrat. Blattchen aus Pyridin-A. — 
Bromierung von Isophaoporphyrin 0 3  mit HBr-H2 0 2 in Eg. gab nach Acetonbehandlung 
einen kryst. Bromkorper, der jedoeh Br nicht in stochiometr. Menge enthielt. — Durch 
Abbau von Phaophytin mit Bernsteinsaure bei 265° entstand in schlechter Ausbeute 
ein Porphyrin C3 3f i3 403 i\7„ grofie Prismen aus Pyridin-A.

Phylloerythrin aus Chlf. wird mit Kryst.-CMf. erhalten, 2 (C3 3 ,3 2H 3 403N4)-CHC13, 
aus Pyridin-A. C3 2H 3 t0 3N4. Wird mit Ameisensaure bei 150—160° nicht verandert,
o-Phenylendiamin wirkt nicht ein. Methylester aus rohem Phylloerythrin mit Diazo
methan, F. 263°, C3 4 ,3 3 ir3 0,3.tO3N4, aus reinem Phylloerythrin, F. 262°, C3 3H 3 4 03N4, aus 

' „Phyllerythroporphyrin“, F. 268°, C3 3H3 4 03N.,, aus Phylloeiythrin, das Rindergallen- 
■steinen entstammt, F. 268°. Alkal. Abbau des Phylloerythrins gibt bei Zusatz von 
•MgO Pyrro- u. Rhodoporphyrin, kein Phylloporphyrin, letzteres entsteht jedoeh, 
wenn man ohne MgO arbeitet. — Alle Porphyrine sind spektroskop, eharakterisiert, 
Spektraltafel. (L i e b iGs Ann. 480- 197—-234. Mai 1930.) Tr e ib S.

HsienWu, Untersuchungen iiber dieDenaturierung von Proteinen. VII. Denaturierung 
gegeniiber Koagulation. (V. vgl. C. 1928. 1 .1674.) Die Proteinkoagulation ist nicht eine 
Denaturierung mit anschlieBender Flockung, sondern ein ganz anderer ProzeB. Denatu- 
riertes u. geflocktes Eialbumin ist in 40%ig. Harnstofflsg. 1., koaguliertes Eialbumin unl.,

• ersteres wird durch Erhitzen im isoelektr. Bereich ebenfalls unl., durch A. denaturiertes 
u. dann durch Neutralisation geflocktes Eialbumin ist 1., durch A. oder Schiitteln 
koaguliertes unl. Bei anderen Proteinen ist der Unterschied zwischen denaturiertem 
u. geflocktem Protein einerseits u. koaguliertem Protein andererseits weniger deut-
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lich ais bei Eialbumin. Durch Schiitteln koaguliertes Hdmoglobin ist 1 1 . in verd. 
Alkali u. et was 1. in konz. Harnstofflsg. Durfch A. oder nieht zu langes Erhitzen 
koaguliertes Serumalhumin ist in verd. Sauren u. Alkalien u. ip konz. Harnstofflsg. 1. 
Denaturiertes Eialbumin kann in Gegensatz zum nativen durch A. u. durch Schiitteln 
nicht koaguliert werden. — Die Beziehungen zwischen Denaturierung, Flockung u. 
Koagnlation werden definiert u. schemat, dargestellt. (Cbinese Journ. Pliysiol. 3 . 
1—6 . Jan. 1929. Peping, Peking Union Medical Coli.) K r u g e r .

Hsien W u und Tung-Tou Chen, Untersuchungen iiber die Denaturierung von 
Proteinen. V III. Wirlcung der Denaturierung und Koagulation auf Sauren und Basen- 
bindungsyęrmogen von Proteinen. (VII. ygl. yorst. Ref.) Vff. untersuchen elektrometr. 
die Veranderungen der pn von Proteinlsgg. oder -suspensionen, 1 . bei Denaturierung 
ohne Koagulation, 2. wenn yorher denaturiertes Albumin koaguliert wird u. 3. wenn 
sowolil Denaturierung ais auch Koagulation eintritt. — Einflufi der Denaturierung 
allein: 0,5—l%ig. Lsgg. yon krystallisiertem, dialysiertem Eialbumin wurden mit 
yerschiedenen Mengen NaOH oder HC1 10 Min. auf 90° erhitzt, der Gcsamt-Saure- 
oder Alkaligeh. in allen Proben gleich gemacht u. ilir p h  mit demjenigen natiyer 
Eialbuminlsgg. mit gleichem Geh. an Saure oder Alkali yergliehen. Zunahme der 
Ph  infolge Denaturierung, wenn die Endrk. an der sauren Seite des isoelektr. Punktes 
liegt, Abnahme im entgegengesetzten Ealle. Die pn-Anderung (A Ph) ist um so grofier, 
je weiter die Rk. bei der Denaturierung vom isoelektr. Punkt entfernt ist. Extrapolation 
der A pn-Kuryen ergibt, dafi keine Veranderung des Saure- oder Basenbindungs- 
yermógens eintreten wiirde, wenn Eialbumin am isoelektr. Punkt ohne Koagulation 
denaturiert werden konnte. — Denaturierung mit anschliefiender Koagulation: Ei
albumin wurde durch Erhitzen mit HC1 denaturiert, nach dem Abkiiklen durch Neutrali- 
sieren gefallt, abzentrifugiert, zur Reinigung wieder aus der yerd. alkal. Lsg. durch 
Neutralisieren gefallt, w’icder in verd. Alkali gel., yerschicdenc Mengen HC1 zugesetzt 
(Ph  =  4— 6 ), wieder erhitzt u. A pn wio yorher bestimmt. Die koaguliertcn Lsgg. sind 
in saurer Lsg. saurer, in alkal. Lsg. alkal. ais die Kontrollen. — Denaturierung + 
Koagulation (Erhitzen mit Siiure- oder Alkalimepgen, die zur Yprhinderung der 
Koagulation nicht ausreichen): In der Umgebung des isoelektr. Punktes iiberwiegt 
die Wrkg. der Koagulation, in starker alkal. oder sauren Lsgg. die Wrkg. der Denatu
rierung; an je einem Punkte zu beiden Seiten des isoelektr. Punktes ist A pu =  0. — 
Denaturierung von Eialbumin mit Sauren in der Kalte: l%ig. Eialbuminlsgg. wurden 
mit dem gleichen Vol. 1 /1 0 -n. HC1 iiber Nacht stehen lassen, yerschiedene Mengen 
NaOH zugesetzt u. pir mit frischen Eialbuminlsgg. mit gleichem Zusatz von HC1 + 
NaOH yergliehen; die Lsgg. des denaturierten Eialbumins zeigten hoheres p h . —  Bei 
Serumglobulin u. Serumalbumin im allgemeinen gleiche Ergebnisse wie bei Eialbumin. 
An der sauren Seite des isoelektr. Punktes verha.lt sich jedoch Serumalbumin (Schaf) 
ganz anders, indem A pu in einem betrachtlichen Bercich des pjr bei der Denaturierung. 
konstant ist. Der Aciditatsbereich, in dem scheinbar keine Denaturierung eintritt, 
ist bei Schaf-Serumglobulin noch breiter ais bei Pferde-Serumalbumin (ygl. Wu u. 
Wu, C. 1925. II. 1362). Das Fehlen der Denaturierung ist jedoch nur schein
bar, da auf Zusatz von anhydr. Na,S04 bis zu einer Konz. von 20% aus der durch 
Erhitzen mit HC1 erhaltenen klaren Lsg. im Gegensatz zur nicht erhitzten Kontrolle 
das Serumalbumin teilweise ausfiillt. Denaturierung von Schaf-Serumglobulin 
durch Saure in der Kalte sehr langsam. Einflufi von Denaturierung u. Koagu
lation bei Hdmoglobin ahnlich wie bei Eialbumin, ersteres ist jedoch viel empfindlicher, 
besonders gegen Sauren. Die Ursachen fiir die abweichenden Ergebnisse von L e w is  
(C. 1927. II. 440) bei Hiimoglobin werden diskutiert. •— Die Wrkg. der Denaturierung 
kann ais Zunahme des Sauren- u. Basenbindungsvermógens gedeutet werden; die Wrkg. 
der Koagulation kann auf einei* Abnahme der Zahl der Sauren u. Basen bindenden 
Gruppen aber auch auf anderen Ursachen beruhen. (Chinese Journ. Physiol. 3- 7—28. 
Jan. 1929. Peping, Peking Union Medical Coli.) ' K r u g e r .

Hsien W u und Tung-Tou Chen, Untersuchungen iiber die Denaturierung von 
Proteinen. IX- Freiwerden non Nicht-Proteinstoffen bei der Denaturierung und, Koagu
lation von Proteinen. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Vff. suehen den Widerspruch zwischen 
den Ergebnissen yon Wu u. Wu (C. 1925. II. 1362) u. M a s t in  u. R e e s  (C. 1927.
I- 36) iiber das Freiwerden yon Nicht-Proteinstoffen, die mit dem Phenolreagens yon 
F o l in  u . D e n is  reagieren, bei der Hitzekoagulation yon Eialbumin aufzuklaren, 
indem sie 1 . ovomucoidfreies Eialbumin yerwenden, 2. bei yerschiedenem pn arbeiten. 
Oyomucoid wird allein durch Wolframsaure nicht gefallt, bei Zusatz yon Wolfram-
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siiure zu einer Lsg. von natiirliehem, ovomucoidhaltigcm Eialbumin vom gefallten 
Eialbumin adsorbiert. Denaturiertes' u. geflocktes Albumin verhalten sich ahnlich, 
wahrend koaguliertes Albumin in Ggw. von Wolframsaure wenig oder gar kein Ovo- 
mueoid adsorbiert. Das Ereiwerden nicht-proteinartiger, chromogener Substanzen 
bei der Hitzckoagulation yon Eialbumin (ausgenommcn am isoelektr. Punkt) wird 
bestatigt; ihre Menge steigt an der alkal. Seite viel starker an ais an der sauren. Schaf- 
serumglobulin verhiilt sich wie Eialbumin, bei Hamoglobin konnte ein Freiwerden 
nicht-proteinartiger chromogener Stoffe nicht festgestellt werden. (Chinese Journ. 
Physiol. 3. 75—79. 1929. Peping, Peking Union Medical Coli.) K r u g e r .

Howard A. Jones und Charles M. Smith, Die LdslicJikeił von liotenon. I. Ldslich- 
keit und oplische Drehung in einigen organischen Losungsmilieln bei 20°. Vff. suchen 
nach geeigneten Losungsmm. zur Extraktion des ais Insecticid verwendbaren Rołenons, 
C2 3H 2 2 0 6, aus Pflanzenteilen u. zur Darst. von Bespriihmischungen. In 21 organ. 
Losungsmm. — Aceton, Essigsaure, n-Butylalkohol, absol. A., Isopropylalkohol, 
CH?OH, Amylacetat, Bzl., CS2, CCI.,, C0H.C1, Chlf., symm. /9-Dichlorathylather, A., 
Essigester, Athylenchlorhydrin, Athylendichlorid, n-Propylformiat, Toluol, Triclilor- 
athylen u. Xylol — wurde dic opt. Drehung bei 20° gemessen u. im Bereich von — 6 6  

bis —230° gefunden. Die Loslichkeit in denselbcn Losungsmm. variierte von 0,2 bis 
33%, u. es wurde auch dio Form der aus den Lsgg. ausfallenden Krystalle aufgezeichnet. 
In  Petroleum-KW-stoffen. die meist fiir Spriihzwecke benutzt werden, ist die Loslich- 
keit schrgering. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2554—62. Juni 1930. Washington [D. C.], 
Bureau of Chem. and Soils, Insecticide Division.) B e h r le .

Arnold Frederik Holleman, Lehrbuch der Chemie. Autor, deutsche Ausg. Organ. Tl. Berlin:
W. de Gruyter & Co. 1930. (X, 536 S.) 8 °. Organ. Tl. Lehrbuch d. organ. Chemio.
19., umgearb. u. verm. Aufl. v. Friedrich Richter. Lw. M. 20.—.

Georg Kranzlein, Aluminiumchlorid in der organischen Chemie <Systematischo tłber-
sicht>. Berlin: Verlag Chemie [Komm.: H. Iiaessel Comm. Gesch., Leipzig] 1930.
(47 S.) gr. 8 °. nn. M. 4.—; erm. Pr. nn. M. 3.—.

E. Biochemie.
R. Stern, Kolloidchemie und Biologie. Inhalt eines Vortrages. (Med. Klinik

26. S02-—05. 30/5. 1930. Breslau, Univ.) F r a n k .

F. Unterberger, Chemische Beeinflussung von Ei- und Samenzellen. Ubersicht. 
(Med. Welt 4. 802—03. 7/6. 1930. Kónigsbergi. Pr., Krankenh. d. Barmherzigkeit.) Fk.

Leigh Hoadley, Einige Wirkungen von Sublimat auf befrucliielc und unbefruchtete 
Eier von Arbacia pwictulata. (Biol. Buli. Marinę biol. Lab. 58. 123—44. April 1930 
Woods Hole, Marino Biol. Labor.) O p p e nh e im e r .

E t. E n zym chem ie.

H. v. Euler, Karl Myrback und Signe Myrback, Zur Bestimmung der Kalala.sc 
in  Pflanzenmaierial. Bei den Unterss. iiber Mendelspaltungen beziiglich der Katalase 
(vgl. C. 1930. I. 1808) wurde die Messung der H 202-Spaltung direkt in einer Suspension 
des zu untersuchenden Materials ausgefiiŁrt. Vff. priifen nun eingehend die Methodik 
der Ausfiihrung solcher Beatst. Ganz allgemein gilt, daB die nach der Formel fur dic 
monomolekulare Rk. berechneten Reaktionskoeffizienten bei der Katalase nicht kon
stant sind, sondern mit der Zeit abfallen. Das ist wahrscheinlich auf eine allmahliche 
irrcversible Zerstórung des Enzyms durch das Substrat zuruckzufiihren. Man kann ver- 
suchen, durch Aufstellung komplizierterer Formeln mit der Verminderung der Enzym- 
menge zu rechnen. Da aber die Zerstórung der Katalase von Begleitstoffen sehr stark be- 
einfluBt wird, gelangt man kaum zu einer allgemeingultigen Formel. Die Vff. ziehen cs 
deshalb vor, mit der monomolekularen Formel zu rechnen, sind sich aber bewuBt, daB die 
Mittelwerte der „Konstanten* 4 keine wirklichen Mittelwerte sind. — Zur Vorbehandlung 
des Pflanzenmaterials ist Trocknen u. Mahlen vorgeschlagen worden. Vff. haben aber 
festgestellt, daB auch bei sehr schonender Trocknung (im hohen Vakuum iiber P2 05  

bei 40°) die Katalasewrkg. auf ein Viertel der urspriinglichen zuriickgeht. Es wurde 
dann auch die Zerstórung der Katalase in Suspensionen von frischem Materiał bei 
liingerem Stehen untersucht. Es wurde auch bei 0° eine Zerstórung von 40% wahrend
5 Stdn. festgestellt. Bei der Aufbewahrung des noch nicht zerriebenen Pflanzen- 
materials tritt eine solche Zerstórung nicht ein. — Zur Herst. der Suspensionen Ter-
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setzt man 0,02—0,2 g des Materials mit 0,5 g reinem Seesand, iibergieBt mit 1,2 ccm
0,3-mol. Phosphatlsg. (ph =  7.2), reibt kraftig 2—5 Minuten, erganzt das Vol. auf 
7 ccm, gieBt in ein passendes GefaC u. kiihlt in Eis. Zum Spaltungsvers. pipettiert 
man 5 ccm heraus. Bei dieser Herst. der Suspension geht nicht alle Katalase in Lsg., 
obgleich sie ihre Wrkg. entfaltet. Eiltriert man namlich die Suspension, so zeigt das 
Filtrat oft eine schwachere Wrkg. Man muB also vor dem Pipettieren der 5 ccm gut 
umschiitteln. Das Zerreiben des Pflanzenmaterials muB unbedingt in Pufferlsg. u. 
nicht etwa in W. geschehen, weil sonst Zerstórung durch nichtoptimale Aciditat 
erfolgt. — Vff. priiften ihre Suspensionen auch auf die Anwesenheit von Hemmungs- 
korpern. Gegen dereń Vorhandensein spricht schon die durchgangig beobachtete 
Proportionalitat der Rk.-Geschwindigkeit u. der Enzymmonge. Bei Ggw. von Hem- 
mungsstoffen in der Enzymlsg. beobachtet man sonst eine relativ viel groBere Wrkg. 
yon kleinen Enzymmengen. Ferner wird durch Zusatz von gekochtem oder auf 70° 
erhitzt gewesenem Extrakt die Enzymrk. nicht beeinfluBt. Vff. yergleichen auch 
die Aciditatsabhangigkeit ihrer Enzymsuspensionen mit den bekannten Aciditats- 
kurven der tier. u. pflanzlichen Katalase. Man findet das breite Optimum der Kata- 
lasewrkg. zwischen pn =  7 u. 8 . — Die Pufferkonz. war in dem untersuehten Gebiet 
(0,03—0,12-mol.) ohne EinfluB. — Die Konz. des Substrats war zwischen 0,005- u.
0,035-n. ebenfalls ohne EinfluB. — Vff. bestatigen die von v. E u le e  u . H. N ils s o n  

(C. 1929. II. 894. 1418) sowie y. E u l e r  u . R t jn e h je lm  (C. 1930. I. 1808) gefundenen 
Unterschiede im Katalasegeh. chlorophyllnormaler u. chlorophylldefektcr Pflanzen. 
Ebenso wurde bestatigt, daB die Katalasemenge im Verlauf der Keimung allmahiich 
ein Masimum erreicht u. daB die Katalase in der Spitze des Keimlings angehauft ist 
(Ztschr. physiol. Chem. 186. 212—22. 23/1. 1930. Stockholm, Univ., Biochem. 
Inst.) _ W i l l s t a e d t .

Erik Ohlsson, Ober die beiden Komponenten der Malzdiasta.se, besonders mit Riicksichl 
auf die Mutarotation der bei der Hydrolyse der Starkę gebildeten Produkte. Die Malz- 
amylase ist kein einheitliches Enzym, sondern eine Mischung von zwei verschiedenen 
Enzymen, die Dextrinogenamylase u. Saccharogenamylase genannt werden. Unter 
den Prodd., die bei Hydrolyse der Starkę mit Dextrinogenamylase gebildet werden, 
dominieren die Dextrine. Unter den Prodd., die bei Hydrolyse der Starkę mit Saccharo
genamylase gebildet werden, dominiert dagegen dio Maltose schon von Anfang an. 
Bei Dialyse einer Malzlsg. wird die Dextrinogenamylase prakt. vollstandig zerstort 
zu einem Zeitpunkt, da dio Saccharogenamylase noch etwa die Halftc ihrer urspriing- 
lichen Aktiyitat behalten hat. Die Stabilitat der beiden Enzyme ist in versehiedener 
Weise von Wasserstoffionenkonz. u. Temp. abhangig. Bei niederer Temp. u. gróBerer 
Wasserstoffionenkonz. ist die Saccharogenamylase wesentlich stabiler ais die Doxtrino- 
genamylase, wahrend man bei alkal. Rk. die Verhiiltnisse umgekehrt findot. In diesem 
letzteren Falle unterscheiden sieh die beiden Enzyme nur wenig. Bei hóheren Tempp. 
ist die Dextrinogenamylase wesentlich stabiler ais die Saccharogenamylase. Wird 
eine Malzlsg. bei 0° mit Chlorwasserstoffsauro bis pa =  etwa 3,3 angesauert u. nach 
15 Minuten mit so viel sekundarem Phosphat versetzt, daB man ein pn von etwa 6  

erreicht, so ist die Dextrinogenamylase prakt. yollstandig zerstort worden, wahrend 
von der Saccharogenamylase noch 70—80% erhalten geblieben sind. Wird eine Malz
lsg. bei pn =  6 —7 wahrend 15 Minuten bis auf 70° erhitzt, so wird die Saccharogen- 
amylase prakt. yollstandig zorstórt, wahrend von der Dextrinogenamylase noch etwa 
75% erhalten bleiben. Die Saccharogenamylase hat eine Aktivitatskurve mit breiter 
Optimalzone zwischen pa =  4—5,75, wahrend die der DextrinogenamyIase einen 
Optimalpunkt bei Ph =  5,5— 6  hat. Eine Unters. iiber die Veranderung des osmot. 
Druckes bei der Starkehydrolyse hat gezeigt, daB das Starkemol. bei Hydrolyse mit 
Dextrinogenamylase in zwei oder mehrere Dextrinmolekule zerfallt, die dann weiter 
in Molekule kleineren Molekulargewichtes zerkleinert werden, wobei zuletzt Maltose 
entsteht. Bei Hydrolyse mit Saccharogenamylase wird dagegen Maltose schon von 
Anfang an gebildet. Das Starkemolekiil zerfallt in ein oder mehrere Molekule Maltose 
u. einen Rest Dextrin, der dann weiter zerfallt unter Bklg. yon Maltose u. Dextrin usw. 
Saccharogenamylase hydrolysiert Starkę unter Bldg. yon ^-Maltose, wahrend dagegen 
Dextrinogenamylase a-Maltose bildet. Die Dextrinogenamyiase ist somit eine a-Amylase, 
die Saccharogenamylase eine /?-Amylase. (Ztschr. physiol. Chem. 189. 17—63. 15/5. 
1930. Lund, Schweden, Pharmakolog. Inst.) Kobel.

T. Tachibana, Lungeidipase im menschliclien Foetus und Neugeborenen. Anhang: 
andere Eingeweidelipasen. (Vgl. C. 1930. II. 252.) Vom 4. Fotalmonat an laBt sieh in mit
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dem Wachstum zunelimendem MaBe in der Lunge Lipase nachweisen. Leber- u. Darm- 
lipasen treten fruher auf u. in jeweils stiirkeren Mengen. Magen- u. Nierenlipasen ent- 
sprechen der Lungenlipase. In  der Haut, Gallenblase oder dem Gehirn wird weder 
beim Fótus noeh Neugeborenen Lipase gefunden. (Journ. Kinki Gynecological Soc. 12.
10 Seiten 1929. Kioto, Imp. Univ. Med. Fak. gynak. Inst. Sep.) Op p e n h e im e r .

E s. Pflanzencheinie.

L. Rosenthaler, Beitrage zur Blausdurefrage. 26. Neue Blausaurevorkommen. 
(25. vgl. C. 1930. I. 3086.) An die 18. Mitt. (C. 1926. II. 2606) anschlieBende Unterss. 
ergabcn das Vork. von Blausaure in weiteren 12 Pflanzen aus den Gattungen Cotoneaster, 
Ptegopteris, Primus, Stranyaesia u. Thalictrum. Eine Tabelle enthalt ea. 150 HCN- 
haltigo Pflanzen u. stellt die Fortsetzung der ca. 360 Pflanzen enthaltenden Tabelle 
in Schweiz. Apoth.-Ztg. 57 [1919]. 279 dar. (Pharmac. Acta Helv. 4. 196—99. 30/11.
1929. Bern.) H e r t e r .

L. Zechmeister und L. v. Cholnoky, JJber den Farbstoff der Bocksdornbeere 
und iiber das Vorkommen von chemisch gebundenen Carotinoiden in der Natur. Die 
Fruchthautausziige der korallenroten Bocksdornbeeren (Lyeium halimifolium) er- 
innerten zunachst an Carotin, da bei der Entmischungsprobe der gesamte Farbstoff 
in die obere Schicht ging. Der leicht isolierbare, krystallisierte Farbstoff ergab un- 
erwartet hohe Mol.-Grew.-Werte (900—1000) u. erwies sich ais ident. mit dem yon 
K u h n  u . W ie g a n d  (C. 1929. II. 37) aus der-Judenkirsche isolierten u. Physalien (I) 
genannten Farbstoff. Ais aber die Beerenextrakte yor Abscheidung des Farbstoffs 
mit methylalkoh. KOH behandelt wurden, fiel die Entmischungsprobe umgekehrt 
aus, indem der Farbstoff in die untere Schicht ging. Der jetzt isolierte Farbstoff war 
trotz fast gleichen Spektrums ganz yerschieden yon I, zeigte ein Mol.-Gew. zwischen 
500 u. 600 u. erwies sich ais Isomeres des Xanthophylls, von dem er sich dureh dio 
Schwerloslichkeit u. Linksdrehung unterscheidet (vgl. C. 1929. II. 2466). Vff. halten 
ihn fiir ident. mit dem Zeamnthin (II) von K a r r e r  u. Mitarbeitern (C. 1929. II. 
1014). Ais sodann reines I  mit Alkali behandelt wurde, erfolgte glatte Spaltung in
1 Mol. I I u. 2 Moll. Palmitinsaure pro Mol. I, welches somit ais Dipalmitinsaureester 
von I I  aufzufassen ist. Die fiir I  zunachst angenommene Formel O^UmO,, ist in 
C.2H 1 1 6 0 4 umzuandern. Die Xanthophylle sind 2-wertige Alkohole. — I besitzt ein 
dem Carotin u. Xanthophyll ahnliches ungesiitt. System. Es addiert 8  Br2 in Chlf., 
nimmt aus Benzopersaure in Chlf. bei 0° 8  O, dagegen bei der katalyt. Hydrierung
11 H 2 auf. Perhydrophysalie?i wird analog I dureh Alkali in 2 Moll. Palmitinsaure 
u. 1 Mol. Perliydrozeaxanthin gespalten, welches dem Perhydroxanthophyll (ygl.
C. 1929. II . 2466) sehr śihnlich, aber linksdrehend ist. — Aus der Esterstruktur von
I  darf man auf ein yiel engeres Verhaltnis zwischen Carotinoiden u. Lipoiden schlieBen, 
ais bisher angenommen. Fette u. Wachse sind nicht nur Begleiter der Polyenpigmente, 
sondern mit O-haltigen Vertretern dieser Gruppe genet. verkniipft. Wahrscheinlich

'  sind yeresterte Polyenpigmente sehr yerbreitet in der Natur, u. bei Anwendung der 
alkal. Hydrolyse hat man bisher nur die alkoh. Komponenten abgeschieden. Z. B. 
diirfte der Farbstoff von Capsicum annuum (ygl. C. 1927. II. 838) sicher ein Farb- 
wachs sein. — I  weicht yon der WlLLSTATTERschen Entmischungsregel ab, indem 
es sich ais O-haltiges Pigment wie Carotin yerhalt. Die Regel gilt folglich nur fiir 
die unveresterten Carotinoide, hier aber ausnahmslos. — Bzgl. der Konst. von I  sind 
Vff. zu demselben Ergebnis gelangt wie Kuiin u . Mitarbeiter (ygl. C. 1930. II . 743).

V er suche .  Physalien, C7 2H 1 1 6 0,, (I). Naeh coloiimetr. Best. enthalt 1 kg 
frischer Beeren 0,6—1,2 g I. Hautchen der zerquetschten Beeren mit A. entwassert, 
bei 35° getrocknet, yermahlen, mit CS, perkoliert, Extrakt eingeengt, mit absol. A. 
gefallt. Reinigung aus Bzl. -f A. oder Cyclołiexan + A., im letzteren Falle tiefrote 
Prismen yon wachsartiger Konsistenz, F. 99° (korr.), aber schon nach wenigen Tagen 
tiefer. Lsgg. orangerot bis rot, in groBer Verdunnung gelb. [a]c2 0 =  —53° u. —42° 
in Chlf. — Perhydro-physalien, Cj2H 1 3 S04. Dureh Hydrierung yon I  in Cyclohexan 
mit Pt-Mohr. Die Endlsg. zeigte [<x]d2 0 =  —16°. Das klare Ol schied bald Nadeln 
ab u. erstarrte wachsartig. — Zeaxantliin, C4 0H 5 CO2 (II). 1. Fruchthautmehl mit A. 
perkoliert, Auszug iiber 30%ig-. methylalkoh. KOH 3 Tage bei 25° stehen gelassen, 
yięl W. zugesetzt,. gewasclien, A.-Riickstand mit eisk. CH3OH angerieben, Krystalle 
mit PAe. gewaschen. 2. Ath. Lsg. yon I  mit 30%ig. methylalkoh. KOH unterscliichtet, 
nach 2 Tagen (bei 25°) yorsichtig W. zugesetzt bis zur Lsg. des K-Palmitats u. Ubergang 
des Farbstoffs in den A. usw. Dunkelziegelrotes Krystallpulyer aus CH3 OH, CS2
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oder CS2-PAe., stahlblau glanzende rliomb. Prismen oder Tafclchen aus A., F. meist 
202° (korr.), aus A. F. 204—205°, [a]c2 0 =  —44° in Chlf. Mit sd. Eg. bleichen die 
besten Fraktionen auch in 24 Stdn. nicht aus; diese Lsg. hinterlaBt ganz andere Formen, 
vielleicht das Acetat. I I  oxydiert sich leicht an der Luft. — Perliydrozeamnthin, 
C4 0H 7 8O2. Perhydrophysalien mit 10%ig. methylalkoh. KOH kurz bis zur Lsg. des 
Ols erwarmt, nach Zusatz yon W. ausgeathert. Dickes Ol, [ajn2 0 =  —26,7° in Cyelo- 
hexan. (L ie b ig s  Ann. 481. 42—56. 21/6. 1930. Pecs [Ungarn] Univ.) L in d e n b a u m .

M. Bridel und C. Charaux, Orobosid, ein neues, durch Emulsin hydrolysierbares 
GlyJcosid aus Oróbus tuberosus L. (Vgl. auch C. 1930. II. 254.) Kurzes Ref. nach Compt. 
rend. Acad. Sciences ygl. C. 1930. I. 3196. Nachzutragen ist: Die Isolierung des 
Orobosids aus der Pflanze wird ausfiihrlich beschrieben. Es krystallisierte aus W. mit 
14,24, aus 40-gradigem A. mit 3,81% W. LI. in Pyridin, sonst swl. Farbrkk.: In konz. 
H 2 SO,, hellgelbe Lsg., auf Zusatz von konz. HN03 kirschrot, dann orange u. gelb; in 
HN03 rot, schnell smaragdgriin, braun; in HC1 gelb, auf Zusatz von NaOCl orangerot; 
mit FeCLj in A. braunrot; in verd. NaOH wie 1. c., in starkerer oliygriin. Orobosid redu- 
ziert sofort ammoniakal. AgN03-Lsg. Rhamnodiastase hydrolysiert ebenfalls, aber 
noch langsamer ais Emulsin. Orobosid gehort- also zu den /?- Glykosiden. (Journ. Pharmae. 
Chim. [8 ] 11. 369—79. 16/4. 1930.) L in d e n b a u m .

M. Bridel und C. Cliaraux, Die Hydrolysierungsprodukte des Orobosids: Glykose, 
und Orobol. (Vgl. vorst. Ref.) Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. 
C. 1930. I. 3196. Nachzutragen ist: 1 g Orobol reduziert wie 0,692 (nicht 0,962) g 
Glykose. Es sehm., im Reagensglas erhitzt, zu einer rotbraunen FI. u. cntwickelt 
rotliche Dampfe, yerkohlt dann u. entwickelt weifle Dampfe. Der wss. Auszug der 
Kohle gibt mit FeCl3 griine Farbung. (Journ. Pharmae. Chim. [8 ] 11. 417—25. 1/5. 
1930.) L in d e n b a u m .

Ot. Kopecky und V. Almendinger, tlber den individueUen SlickstoffgehaU der 
Erbsensamen. Der absol. N-Geh. des Erbsensamens wachst mit seinem absol. Gewicht, 
dagegen ist der prozentuale N-Geh. davon unabhangig u. schwankt nur wenig. In 
Samen mit niedrigerem durchschnittlichen spezif. Gewicht steigt der absol. N-Geh. 
mit steigendem spezif. Gewicht. — Weiter werden die Erbsensamenhalften bzgl. 
Gewicht u. N-Geh. sowie Verteilung der Samen in der Schote u. diesbeziigliche 
Gewichte u. N-Geh. untersucht. (Sbornik Ceskosloyenskó Akad. Zemedślskś 5. 
67— 87. 1930.) M a u tn e r .

Ot. Kopecky und V. Almendinger, Uber den individueUen SticksloffgeJiałt der 
Maiskórner. Entsprechende Unterss. wie bei voriger Arbeit an Erbsensamen. (Sbornik 
Ceskosloyenskó Akad. Zemedelske 5. 89—100. 1930.) M a u t n e r .

E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Eilhard Alfred Mitseherlich und W. U. Behrens, Zur Formulierung des Ertrags- 
geselzes. Auseinandersetzung mit M e y e r  (ygl. C. 1928. I. 2203) u. R ie p e l  (ygl. 
C. 1928. II. 1450). Vff. bitten, weniger sich von erkenntnistheoret. oder mathemat. 
tlberlegungen ais yom exakten Experiment leiten zu lassen. (Ztschr. Pflanzenernahr. 
Diingung Abt. A. 15. 94—101. 1929. Kónigsberg.) G r im m e .

D. J. N. van der Hoop, Keimversuclie mit Heveasamen. Heyeasamen keimton  ̂in 
Ton oder Roterden hochstens zu 50°/„, in gewaschencm FluBsand dagegen^zu 90—95% 
u. zwar in 10—12 Tagen. (Arch. Rubbercultuur Nederl.-Indie 14. 85—88. Febr. 
1930.) Gr im m e .

F. A. Ahegg, EinigR" Wirkungen der Wachsgene bei Mais auf den Fett-Stoffwechsel. 
Durch Estraktion mit A. ivurdc bei Wachs-Maiskórncrn im Mittel 7,3, bei Nicht- 
Wachs-Mais 6,5% Fett gefunden, im Endcsperm 1,5 bzw. 1,05%, im Embryo 34,3 
bzw. 34,0%. Die SZ. des Gesamtfettes betrug 34 bzw. 13, des Fettes von je zwei 
Fettproben aus Endosperm 117 u. 82 bzw. 76 u. 45, beim Embryo dagegen 4,16 bzw. 
4,21; VZ. des Fettes aus Endosperm 200 bzw. 177, EZ. 100 bzw. 117. Der Ilnterschied 
bezieht sich also ausschlieBIich auf das Endospermgewebe. Die Wachsgene yon 
Maispollen beeinflussen somit nicht allein den Kohlenhydrat-, sondem auch den Fett- 
stoffwechsel des Endosperms. Annalime, daB die Aktiyitaten der Wachsgene mit 
den synthetisierenden u. hydrolysierenden Fahigkeiten der Lipase des Maisendosperms 
yerbimden ist. Def Wachstyp scheint eine Kondensation yon Fettsauren mit Glycerin 
weniger gut ais der Nicht-Wachstyp zu bewirken. Dazu scheint nach dem Verh. 
der Rohóle beim Aufbewahren die Lipase des Wachs-Mais schwiicher ais die aus dem
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anderen zu wirken. (Journ. agricult. Res. 38. 183—93. 1/2. 1929. TJniv. of Wis- 
consin.) G r o s z f e l d .

Hermann Emde, Alkaloide und Kohlensaureassimilation. (Vgl. C. 1930. I. 846.) 
In  Fortsetzung seiner Betrachtungen iiber die Biosynthese von Alkaloiden u. anderen 
Pflanzenstoffen aus Zuckern behandelt Vf. hier die Frage der Morphinbldg. in der 
Pflanze u. die móglichen genet. Beziehungen zwischen Morphin u. Mekonsaure. (Natur- 
wiss. 18. 539—42. 6 /6 . 1930. Basel.) Oh l e .

T. A. Krasnosselski-Maximow, Zur Methodik der Bestimmung von Assimilation 
und Bewegungeti der Spaltoffnungen in natiirlichen V'erhiiUnissen. Die meisten App. 
zur Best. der Assimilation erfordern Laboratoriumsverhaltnisse. Der einzige auch 
fur Feldverss. brauchbare App. von B a s y r in a  ist leicht zerbrechlich, teuer u. ab- 
.sorbiert nur 80—90% des CO,-Geh. der Luft. Ein neues, nach Yorschliigen der Vf. 
von Or d o j a n  konstruiertes Modeli vermeidet diese Fehler. Es besteht in der Haupt- 
sacho aus einem 75 cm langen, oben verbreiterten Glasrohr, an dessen unterem Ende 
eine fein durchlocherte Metallplatte eingekittet ist, die der Zerstaubung des Luft- 
stroms dient. Ais Absorptionsfl. wird Barytlsg. benutzt. Die Titration kann unter 
LuftabschluB in dem Rohr selbst erfolgen. Der App. absorbiert mindestens 99% 
der gesamten C02. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 47. 313—20. 27/6. 1929. Leningrad, 
Pflanzenphysiol. Lab. d. Inst. f. angew. Bot.) H e in r ic h .

Alan E. Treloar und J. Arthur Harris, Jahrliche Beziehungen zwischen Protein- 
gehalt und Volumgewicht des Weizens. Bei rumiin. Weizen stieg nach Daten von 
Z a h a r ia  (Dissertation, 1910) in 9 Jahren das Yolumgewioht um + 0,3653, der 
Proteingeh. um -f- 0,4652 u. der Qualitatsindex um + 0,5447. (Journ. amer. Soc. 
Agronomy 22. 28—36. Jan. 1930. Minneapolis [Minn.].) G r iMME.

J. F. Heymans, tlber die Des i nfe ktionskrafl des Wasserstoffsuperoxyds, dem ais 
Antikalalysator Blausaure zugesetzt ist. Kulturverss. zeigen die Desinfektionsfahigkeit 
einer 3%ig. H 2 0 2 -Lsg. mit Zusatz von 2% KCN-Lsg. in verschiedenem Starkeverhaltnis. 
Ferner Nachweis der prakt. Brauchbarkeit bei eitrigen Prozessen der Haut, des Ohres 
usw. Verwendet wird je nach Lage des Falles 3—15% H 2 02, dem 1/1B bis zum gleichen 
Vol. einer 2% KCN-Lsg. zugesetzt wird. (Ar. Int. Pharmacodynamie Thćrapie 37. 
196—98. 1930. Gent, Inst. de pharmacodyn. et de Ther., Univ.) Op p e n h e im e r .

J. Schereschewsky, Chininfestigkeit der Sy-philisspirochaten (Nichólsstanim). 
Die Kaninchenspirochaten des N i c h o l s s t a m m o s  sind im Gegensatz zu Spiro- 
chaten der menschlichen Syphilis u. der originaren Kaninchensj^hilis chininfest. Hier- 
auf sind die negativen Tierverss. von WoRMS u. z u r  H o l l e  zuruckzufiihren. (Dtsch. 
med. Wchschr. 56. 921—22. 30/5. 1930. Berlin.) F r a n k .

Hermann Junker und Magdalene Wieben, Weilere Ergebnisse iiber die Wirhing 
exlremer Potenzverdiinnungen auf Organismen. Versuche mit Pilzen. I . Teil. Die Ver- 
mehrung von Hefen. Analog den JuNKERschen Paramaecienunterss. (P f l u g e r s  Arch. 
Physiol. 219. [1928], 647) wurde die Vermehrung von Hefen in estremen Potenz- 
verdiinnungen untersucht. Die sterile Versuchsanordnung bot einen noch hoheren 
Grad von Genauigkeit u. Unabhangigkeit der Objekte von der AuBenwelt. Es zeigte 
sich auch wieder, daB in hoheren Potenzverdimnungen eine gleichartige, unspezif. 
Wrkg. aller untersuchten Stoffe zutage tritt, die unabhangig vom Ausgangsstoff ist; 
die Ergebnisse stimmen vóllig mit den bisherigen Ergebnissen uberein. Auch die von 
J u n k e r  bei Paramaecien beschriebene tlberlagerung der Wrkg. mehrerer ineinander- 
geschalteter Reihen (Summationsreihe), die sowohl experimentell hervorgerufen ais 
auch durch Verunreinigung der Ausgangssubstanz bedingt werden kann, ist bei vor- 
liegenden Verss. voll bestatigt worden. (Planta. Arch. f. wiss. Bot. Abt. E d. Ztschr. 
f. wiss. Biologie 6 . 363—75. 1928. Hamburg, Kolloid. biolog. Station am Eppendorfer 
Krankenh. Sep.) IiOBEL.

S. Kostytschew und S. Klupt, Fermentmrhingen im filirierten und dialysierten 
Maeerationssafte. Die von K o s ty t s c h e w  u . C h o m its c h  (C. 1928. II. 363) beschriebene 
starkę Abnahme der Garkraft von Macerationssaft nach Filtration durch Chamber- 
LANDsehe Filter bildet eine Eigentiimlichkeit der Zymase. Die Wrkg. der Carboxylase, 
Mutase, Invertase u. Maltase der Hefe bleiben nach Filtration durch CHAMBERLAND- 
sche Bakterienfilter quantitativ unverandert. Hierbei besitzen versehiedene Fraktionen 
des Filtrats dieselbe Wrkg., indes nur die erste Fraktion des Filtrats iiberhaupt Gar- 
wrkg. zeigt. Zymase, Carboxylase u. Mutase diffundieren nicht durch die Kollodium- 
membran, wahrend Hefeinvertase u. Hefemaltase leicht diffundieren. In geringerem 
MaBe diffundiert auch die Malzamylase durch die Kollodiununembran. Die Poren
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der CHAMBERLANDschcn Bakterienfilter sind zu weit, um Fermente durch Adsorption 
zuriickzuhalten. Nur Bakterien u. Zymase werden abfiltriert. (Ztschr. physiol. Chem. 
189. 11—16. 15/5. 1930. Leningrad, Biockem. u. pflanzenphysiol. Inst. der Akademie 
der Wissensch.) K o b e l .

K6. Tierphysiologie.

Sidney A. Thayer, Clement D. Veler und Edward A. Doisy, Einige chemische 
und physikalische Eigenschaften des krystallisierlen follikuldren Ovarialhormons: Tlieelin. 
Die FE. der Krystallisate verschiedener Chargen schwanktcn zwischen 243 u. 245,5° 
(unkorr.); das mit Mikromethode direkt bestimmte Mol.-Gew. war im Mittel 274,6, 
das aus der J-Zahl errechnete 266. Das durch Behandlung mit Essigsaureanhydrid 
in Pyridin erhaltene Acetylderiv. schmolz bei 122°, Mol.-Gew. wurde zu 359 bestimmt, 
was auf 2 acetylierte Hydroxyle hinweist. Die Analyse des Theelins ergab C 79,69%. 
H 8,49%, O 11,82%, entsprechend CJ8H 2 302. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 735 
bis 736. Mai 1930. St. Louis, Lab. of Biol. Chem. Univ. Scliool of Med.) Wad.

M. M. Kunde, F. D ’Amour, A. J. Carlson und R. G. Gustavson, Grundsloff- 
wechsel und andere Beóbaahlungen nach Ostrininjeklionen. Der Grundstoffwechsel n. 
Hiindinnen wurde durch Injektion von 100—200 Ratteneinheiten Ostrin iiber 39 Tage 
nicht nennenswert beeinfluBt. Bei einer Hiindin begann am 5. Tage der Injektion 
eine Lactation, die 3Wochen anhielt. Das Tier nahrte innerhalb dieser Zeit 2 Jungo, 
die sonst keine andere Nahrung bekamen. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 745—46. 
Mai 1930. Chicago, Univ.) W a d e h n .

Martin Gutman, Vergleichemje Hormonsludie iiber die Verteilung des Ovarial- 
liormons im Organismus der Saugeiiere. Implantationsverss. Nur die Wand u. der Saft 
reifer Follikel waren vom Rind, Schwein u. Pferd ovarialhormonhaltig; in den anderen 
Teilen des Ovars, auch in den Gelbkórpern u. in der Placenta dieser Tiere, war das 
Hormon nicht nachzuweisen. Die Placenta von Hund, Katze, Kaninchen, Meer- 
schweinchen entbielt kein Hormon, nur in der Mauseplacenta konnte Sexualhormon 
nachgewiesen werden. (Monatsschr. Geburtshilfe u. Gynakologie 79. 433—39. 1928. 
Breslau, Univ.-Frauenklin. Sep.) W a d e h n .

Mary Juhn und R. G. Gustavson, Ein 48-Stundentest fiir das weibliche Sexual- 
liormcm mil Kapaunfedem ais Indicalor. Die .Federn auf einer Stelle der Brust werden 
entfernt. Man laBt neue Federn 15 Tage lang nachwachsen u. injiziert dem Huhn 
600 Ratteneinheiten Hormon in 4 Anteilen. 48 Stdn. nach den Injektionen werden 
die Federn entfernt. Beim Auf spal ten des Kieles sieht man bei positivem Versuclis- 
ausfall die neugebildeten lachsroten Pigmentstoffc, die sich von der Farbę der 15 Tage 
alten oboren schwarzeń Federn unzweideutig unterscheiden. (Proceed. Soc. exp. Biol. 
Med. 27. 747—48. Mai 1930. Chicago, Whitman Lab. of exper. Zoolog., Departm. 
of Physiol. Chem.) W a d e h n .

Richard E. Heller, Die Gompersehe Drii.se ais ein Indicalor fiir das Hodenhormon. 
Die CowPERsche Driise der Ratte zeigt bcreits 10—20 Tage nach der Kastration 
starko Anzeichen der Atrophie, beim Meerschweinchen sind die ersten Anzeichen 
erst nach 50 Tagen zu beobachten. Zur Verhinderung der Atrophie sind relativ groCc 
Mengen Hodenextrakt erforderlicli; der Samenblasentest u. der Motilitatstest der 
Spermatozoen sind cmpfindlicher. (Proceed. Soc. cxp. Biol. Med. 27- 751—52. 
Mai 1930. Chicago, Hull Zoolog. Lab., Univ.) W a d e h n .

H. E. Himwich und F. W. Haynes, Die Wirkung von Hypophyseneztraklen 
auf den Grundstofficechsel. 2,5—80 Einheitcn Pitocin pro kg Ratte steigerten den Stoff- 
wechsel um durchschnittlich 32% in der ersten Stde. nach der Injektion, davon sind 
16% ais Folgen der Injektion ais solcher zu werten; in den nachsten 2 Stdn. lag der 
Stoffwechsel etwa 13% iiber der Norm. Der Effekt ging der Hóhe der Dosis nicht 
parallel. — 50—100 Einheitcn Pitressin pro kg yerminderten den 02-Verbrauch der 
ersten Stde. um 22%, in den folgenden Stdn. war der Stoffwechsel wieder normal. — 
Pituilrin verursachte einen Fali im 02-Verbrauch um 19% u- von ?% in den zwei 
folgenden Stdn. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 815—16. Mai 1930. New Haven,
Departm. of Physiol. Yale Univ.) W a d e h n .

Paul Noether, tlber die Wirkung der Extrakte des Hypophysentorderlappens und 
aus Schwangemham auf die Ovulation des Huhns. Die einmalige intraperitoneale In- 
jektion von 30 mg Trockenpulver, entsprechend 180 mg frischer Driise Hypophysen- 
vorderlappen, bewirkten beim Huhn ein Aussetzen der Ovulation fiir eine Reihe von 
Tagen. Die Wirksubstanz ist nicht mit dem von Z o n d e k  aufgefundenen Yorder-



036 E6. T ie r p h y s io l o g ie . 1930. n .

lappensexualhormon ident., denn Injektionen von Prolan oder von Schwangemhajrn 
hatten die genannte Einw. auf die Ovulation des Huhnes nicht. (Arch. ex. Pathol. 
Pharmakol. 150. 326—31. Mai 1930. Ereiburg i. Br., Pharmakol. Inst. Univ.) W a d .

H. A. Carlson, Die Wirlcung von Hypophysenhinterlappenextrakten auf den Dam  
von Menscli mul Tier. Die intrayenose Injektion-von Pituitrinextrakten liatte eine 
ausgesprochene Wrkg. auf Dick- u. Diinndarm beim Menschcn. Beim Hunde war 
eine regelmiifiige Einw. nicht festzustellen, die Extrakte hatten eher eine liemmende 
Wrkg. Sehr empfindlich gegeniiber Pituitrin ist der Darm des Kanincliens. (Proceed. 
Soc. oxp. Biol. Med. 27. 777—79. Mai 1930. Univ. of Minnesota, Department of 
Surgery.) W a d e h n .

Robert K. Burns, jr., Die Wirkungen der Hypopliysenhormone auf Amblystoma-
larven bei Transplantation und Injektion mit besonderer Beriicksichtigung der Keim- 
driisen. Entgegen den Befunden boi anderen Tieren wurden die Ovarien nicht, sehr 
stark aber dio Hoden beeinfluBt. Ihr Yol. nahm bis 600% gegeniiber Kontrollen zu, 
fast reife Spermatozoen waren bei einer Lebensdauer des Tieres von 140 Tagen zu 
beobachten. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 836—38. Mai 1930. Univ. of Rochester, 
School of Med., Anat. Lab.) W a d e h n .

H. E. Himwich und M. L. Petermann, Die Wirlcung von Adrenalin auf das Blutfelt. 
Jede Viortelstde. wurde 4— 6  Stdn. lang %  ccm Adrenalinhydrochlorid (Parkę, Davis) 
Hunden injiziert, das Blutfett stieg um 50—200% an. Durch Injektion von Insulin 
wurdo diese Steigerung zum Teil unterdriickt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 
814—15. Mai 1930. Now Haven, Departm. of Physiol. Yale Univ.) W a d e h n .

S. I. Lebedinskaja und E. N. Speranskaja-Stepanowa, Ober die Wirkung 
des Adrenalins auf die Kontraktionen des ąuergestreiften Muskels von Warmblutem bei 
MgSO.f Vergiftung. II. Mitt. (I. vgl. B e s t u s c h e w , C. 1930. I. 2912.) Katzen in 
Urethannarkose erhielten 8  ccm 30%ig. MgS04-Lsg. subcutan oder 0,5—2,0 ccm 5% 
MgSO,,-Lsg. intravenos injiziert; die Muskelkontraktionen bei indirekter Reizung 
horten bald danach auf. Die intrayenose Injektion von 0,5—1,0 ccm Adrenalin (1: 25000) 
oder 1—2 ccm einer CaCl2-Lsg. (5%) brachte den Muskel wieder zur Arbeit u. zwar 
erwiesen sich die CaCL-Injektionen kriiftiger u. langer wirksam ais Adrenalin. Auch 
gegeniiber der Muskellahmung durch Curare waren Adrenalin u. CaCl2 wirksam, eine 
vollstandige Wicderherst. wurde hier nicht beobachtet. (Ztschr. ges. exp. Medizin 71. 
323—28. 14/5. 1930. Leningrad, Abt. f. exper. Pharm. Staatsinst. f. exper. Med.) W a d .

S. Cr. Lewit, N. S. Berland und I. A. Rywkin, Die biologische Konlrolle des 
Antithyreoidins. Wurden Axolotl in wss. Lsgg. mit einem Geh. von Thyreokrin 
(0,1: 1000) u. Antitliyreokrin (1—3,0: 1000) belassen, so war in einem Drittel der Falle 
die Metamorphose, die sonst durch Thyreokrin in dieser Konz. stets eintritt, gehemmt. 
Dieselbe Hemmung ‘der Metamorphose wurdo aber auch erreicht, wenn statt Anti- 
tliyreokrin n. Blut angewandt wurde. Werden die Tiere in Thyreokrinhg. gehalten 
u. mit Antitliyreokrin gefiittert oder werden sie umgekehrt in AntithyreokrMsg. 
gehalten u. mit Thyreokrin gefiittert, so tritt niemals eine Hemmung ein. Werden 
beide Substanzen zugleich yerfiittert, so tritt stets yollkommene Hemmung ein. Voll- 
blut wirkt ebenso wio Antitliyreokrin. Die Hemmung der Metamorphose, die in einem 
Teil der Verss. zu beobachten war, hśingt von pliysikal.-chem. Prozessen ab, dio 
bei der Vermengung beider Priiparato stattfinden. Eine spezif. antithyreoide Wrkg. 
besitzt Antitliyreokrin also nicht. (Ztschr. ges. exp. Medizin 71. 506—24. 14/5. 1930. 
Moskau, Mediko-biol. Inst. u. I. Med. Klin. Staatsuniv.) W a d e h n .

Georges Kaulbersz, Darstellung des Insulins mit wdsserig alkalisclien Extraktions- 
mitteln. Rinderpankreas wird in 1 /5 -n. NaHC03 -Lsg. bei 0° getaucht, danach rasch 
Fette u. anhangendes Gewebe entfernt, das Pankreasgewebe gemahlen u. zum Gewebs- 
brei 3 Vol. 1 /5o_n- NaHCO., gefiigt; 4 Stdn. auf Eis stellen. Es wird mit HC1 auf ph =  3 
bis 4 gebracht u. unter Umriihren rasch auf 75° erwarmt, nach schnellem Abkiihlen 
wird filtriert u. der Gewebsriickstand mit yerd. HC1 (ph =  4) erneut extrahiert. Zu 
den yereinten Filtraten wird 25% NaCl gefiigt, der sich abscheidende Nd. wird in 70%ig. 
A. gel., das Unl. entfernt u. die wirksamen Anteile durch Amylalkohol aus der alkoh. 
Insulinlsg. ausgefiillt. Sie werden in 80%ig. A. aufgenommen, das Filtrat im Luft- 
strom getrocknet. — Ausbeute aus 1 kg Pankreas 1482 klin. Einheiten in 89 mg Troeken- 
substanz. (Buli. Soc. Chim. biol. 12. 464—68. April 1930. Krakau, Inst. f.mediz. 
Chemie u. Inst. f. Physiol.) W a d e h n .

A. W. Elmer und M. Scheps, Zur Frage der peroralen Wirkung des galle.nsav.rtn 
InsuliTis bei Diabetes mellitus. Gallensaures Insulin (Cholosulin), peroral dargereicht,
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iibt keine blutzuckersenkende Wrkg. aus, weder bei Diabetikern, noch bei Normalen 
u. ist fiir die peroralo Insulinbehandlung nicht geeignet. (Miinch. med. Wchschr. 77. 
931—32. 30/5. 1930. Lemberg, AUgem. Krankenh.) F r a n k .

TJlf V. Euler, Studien uber die Beeinflussung der Gewebsozydation durch Adrenalin 
und Insulin mit bescmderer Berucksichtigung der Bedeutung der Innervation. Adrenalin 
in Konzz. von 10~8—10~ 1 4  steigort den 02-Verbraueh intakter sowie fein yerteilter 
Muskulatur; diese Wrkg. des Adrenalins tritt aber nur bei 0 2-Konzz. yon 2—10%, 
also bei suboptimaler 02-Versorgung hervor. Ais MęBmetliode" wurde die manometr. 
Respirometermethode nach B a r c r o f t- W a r b u r g  benutzt. Den 02-Verbrauch aus- 
gewaschener Muskeln steigert Adrenalin nur nach Zusatz von Glycerophosphaten u. 
Hexosephosphaten. Nach Zusatz von Milchsaure ruft Adrenalin Hemmung lieryor. 
Wurden Muskeln benutzt, dereń sympath. Inneryation durch Durchschneidung der 
Rami communicantes yor liingerer Zeit gehemmt war, so blieb die Adrenalinwrkg. 
aus. Durchschneidung der motor. Nerven hatte keinon EinfluB auf die Adrenalin
wrkg. Adrenalin steigert den 02-Verbraueh oder die Methylenblaured. von Erythro- 
eyten oder von Leukocyten auch in Ggw. von Glycero- oder Hesosephosphat nicht. — 
Auch die oxydationssteigernde Wrkg. des Insulins tritt erst bei suboptimalen 0 2-Konzz. 
(2—10% 0 2 in N2) in Erscheinung; sie lieB sieh im Gehirngewebe noch besser ais im

• Muskel dartun. Die oxydationssteigernd& Wrkg. ist nicht an Glucose gekniipft; sie 
gelingt auch mit Glycerin. Die Glycerinoxydation unter Insulin hat in mehrfacher 
Hinsicht mit der Glucoseoxydation Vergleichspunkte, ohne daB dabei die Móglichkeit 
der Umwandlung des Glyeerins durch die Gewebo in Glucose eine Stutze erhalt. Auf 
den 02-Verbrauch yon Muskeln, die vor der Zerschneidung 2 Stdn. bei Zimmertemp. 
an der Luft gelegen haben, ist Insulin ohne EinfluB. Die Insulinwrkg. tritt aber auf 
Zusatz von frisehem Muskelkochsaft oder von Cozymasepraparaten auch in diesem 
Falle ein u. zwar mit Glucose sowohl wie mit Glycerin. — Insulin ist auf den 0 2-Ver- 
brauch yon Muskulatur, die 2 Tage bis 2 Monate vor dem Vers. sympathicusdenerviert 
worden war, ohne EinfluB. Eine Insulinwrkg. war an roten u. weiBen Blutkorperchen 
nicht nachzuweisen. — Der Antagonismus Insulin-Adrenalin, also Ausbleiben der 
Oxydationsstcigerung bei Ggw. beider Hormone (Konzz. 10-13) war sowohl bei Glucose 
ais Glycerin zu beobachten. (Skand. Arch. Physiol. 59. 123—200. Mai 1930. Stockholm, 
Pharmakol. Abt. d. Karolinischen Inst.) W a d e h n .

John R. Williams, Allergische Beaktionen auf Insulin. Bericht iiber einen Fali 
mit schweren allergischen Beaktionen nach Insulininjektion. Der tJhergang yon aus 
Schweinepankreas zu aus Rinderpankreas hergestelltem Insulin rettete einem aufs 
schwerste gefahrdeten Knaben das Loben. (Journ. Amer. med. Assoc. 94. 1112—14. 
12/4. 1930. Rochester, N. Y.) W a d e h n .

Frank N. Allan, W illiam C. Boeck und E. Starr Judd, Die chirurgische Be- 
handlung von Hyperinsulinismus. Resektion des Pankreas brachte in einem Fali von 
Hyperinsulinismus mit Pankreastumor Beseitigung der hypoglykiim. Symptome; 
in 4 Fallen, in denen organ. Veranderungen am Pankreas nicht festzustellen waren, 
hatte die Resektion nur einen bescheidenen Erfolg. (Journ. Amor. med. Assoc. 94. 
1116—19. 12/4. 1930. Rochester, Minn.) W a d e h n .

H. G. K. Westenbrink und P. H. Arons, Wirbing von Ammoniumchlorid auf 
das isolierte Aalherz. Durch K-Mangel in der RiNGER-Lsg. zum Stillstand gebrachte 
Herzen fangen auf NH4C1-Zusatz (100 mg pro 1) wieder zu arbeiten an. Im Zusammen- 
hang mit den Automatinstudien (vgl. C. 1930. I. 246) wird eine Erhohung der Emp- 
findlichkeit fiir diesen Stoff durch NH4C1 festgestellt. (Arch. Nćerland. Physiol. Homme 
Animaux 15. 238—41. 2/6. 1930. Amsterdam, Physiol.-chem. Inst. d. Uniy.) Opp.

Fritz Lickint, Die normale chemische Zusammensetzung des menschlichen Gesamt- 
blutes. Es wird eine Normaltabelle der chem. Zus. des menschlichen Serums u. Voll- 
blutes gegeben. (Miinch. med. Wchschr. 77. 888—89. 23/5. 1930. Chemnitz, Stadt- 
krankenli. im Kiichwald.) F r a n k .

K. Varela, E. Apolo und A. Vilar, Das Glutathion im Blute bei pathologischen 
Zustdnden. Vff. bestimmten den Geh. an Glutathion auf jodometr. Wege in den Organen 
verschiedener Tierarten u. im Blute des Menschen im patholog. Zustande. Der Mittel- 
Wert bei 37 n. Personen im Alter yon 6  Monaten bis 53 Jahren war 47 mg-%. In 
zahlreichen patholog. Fallen wurden Schwankungen des Glutathiongeh. festgestellt, 
die Grenzfillle betrugen 28— 6 6  mg-%. Bei Anamien wurde stets eine Yerminderung 
des Glutathions im Blute gefunden, ebenso meist beim Diabetiker. (Klin. Wchschr. 9. 
1029—30. 31/5. 1930. Monteyideo, Klinik Y a r e l a -Ru b in o .) F r a n k .
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F.-W. Bickert, tlbcr Hdmolysinbildung beim Kaninchen unter Bleimirkung. 
(Arbb. Reicbsgesundh.-Amt 61. 247—86 Dez. 1929. Berlin, Reichsgesundheitsamt. —
C. 1929. I. 2550.) F r a n k .

Hans J. Fuehs und M. v. Falkenhausen, Eine neue Tlieorie der Blutgerinnung. 
(Vgl. C. 1930. I. 3804.) (Arch. Int. Physiol. 32. 251—62. 3/6. 1930.) O p p e n h e im e r .

H. Fasold, Zur Kenntnis der Citronensaure im Harn, zugleich ein Beitrag uber 
ihre Herkunft. Es wird die Citronensaure aus dem Harn in krystallisierter Form isoliert, 
durch Schmelzpunktbest. identifiziert u. damit das Vork. der Citronensaure im mensch- 
lichen Harn bowiesen. Bei gemischter u. bei reiner Pflanzenkost ist die Ausscheidung 
der Citronensaure im Harn von der gleicben GróBenordnung. I n  drei Fallen gelingt 
os bei fast reiner Fleischkost niclit mehr, mit der STAHRESsehen Rk. die Citronensaure 
im unveranderten Harn nachzuweisen. Es wird wahrscheinlich gemacht, daB dic 
Citronensaure beim Menscben kein obligator. Harnbestandteil ist, sondern ihr Auf
treten von der Art der Nahrung bedingt wird. Enthalt diese eine gewisse Menge pflanz- 
licher Bestandteile, so wird Citronensaure naehweisbar. (Ztschr. Biol. 90- 192—98. 
15/5. 1930. Ztirich, Univ. Kinderklinik.) K o b e l .

Joseph Needham und Dorothy Needham, Nuchinsynthese bei der Entwicklung 
von Eiem. Die Menge des 'extrahierbaren Nucleoprotein-P andert sich bei der Entw. 
von Eiern von Meerestieren prakt. nicht. (Compt. rend. Soc. Biol. 104. 671—74. 
20/6. 1930. Cambridge, TJniv., Biol.-chem. Lab.) Op p e n h e im e r .

Bruno Kisch, Die Autokatalyse der Adrenalinozydation. Die durch Rotfarbung 
kenntliche Adrenalinoxydation, dereń Verlauf durch Licht, Temp.-Steigerung u. 
Verminderung der [H'] der Lsg. gefordert wird, wird durch gewisse, noch nicht genau 
ermittelte Oxydationsprodd. des Adrenalina autokatalyt. gefordert. Dieser zunachst 
ais Omega bezeichnete Katalysator kann bei geeigneter Vers.-Anordnung noch bei 
einer Verdunnung von 1: 10 Milliarden ais deutlich wirksam festgestellt werden. 
Er zeigt seine Wrkg. auch unter Bedingungen, unter denen die Adrenalinoxydation 
sonst sehr langsam vor sich geht, namlich bei vólligem LiclitabschluB u. bei schwach 
saurer Rk. der Lsg. — Bei Ó-Mangel ist Omega nicht merklich wirksam. Lsgg. von 
Omega, die lange dem O- oder LichteinfluB ausgesetzt sind oder langere Zeit erhitzt 
wurden, yerlieren an Wirksamkeit. — Durch Tierkohle wird Omega adsorbiert u. ist 
mit verd. A. eluierbar. Es hat im Tiervers. keine blutdrueksteigernde Eig. u. erzeugt 
keine Hyperglykamie. Frisch hergestellte p-Chinonlsg. wirkt oxydationsfórdernd 
auf Adrenalinlsgg. noch in Konzz. von etwa 1 : 1  Milliarde. (Biochem. Ztschr. 220. 
84—91. 7/4 1930. Koln a. Rh., Chem. Abt. d. physiol. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Bruno Kisch, Die Omegakatalyse der Dioxyphenylalaninoxydation. Die spontane 
Oxydation von Dioxyphenylalanin (Dopa) wird durch Temp.-Steigerung, Verminderung 
des H-Ionengeh. der Lsg. u. durch Licht gefordert. Omegazusatz (vgl. vorst. Ref.) 
begiinstigt katalyt. die Dioxyphenylalaninoxydation selbst bei LichtabschluB u. in 
schwach saurer Lsg. Adrenalin, Brenzcatechin, durch Stehen an der Luft gefarbte 
Brenzcatechinlsg. u. Dopa sowie oxydiertes Dopa haben diese Wrkg. nicht. Bei 
O-Mangel tritt die Dopaverfarbung auch bei alkal. Rk., Lichtwrkg. u. Omegazusatz 
nicht auf. Omegakatalyse u. Lichtkatalyse der Dopaoxydation wirken synergistisch. 
Omegalsgg., die durch Tierkohle filtriert wurden, verheren ihre katalyt. Wrkg. bzgl. 
der Dopaoxydation, ja kónnen die spontane Dopaoxydation hemmen. Zusatz von 
Yiooo-m. KCN hemmt die Omegakatalyse der Dopaoxydation auch in saurem Medium 
nicht. Kochen yermindert die katalyt. Omegawrkg., wie bzgl. des Suprarenins (vorst. 
Ref.), so auch Dopa gegenuber. p-Chinon (in frisch hergestellter Lsg.) kann noch 
in Konzz. 1: 100 Millionen die Dopaoxydation sehr deutlich beschleunigen. (Biochem. 
Ztschr. 220. 92—96. 7/4. 1930. Kolna. Rh., Chem. Abt. d. physiol. Inst. d. Univ.) K o b .

Bruno Kisch und J. Leibowitz, Die Beeinflussung der Gewebsatmung durch Omega 
und durch Chinon. Die Atmung von Nierengewebe verschiedener Tierarten (Ratte, 
Meerschweinchen, Kaninchen, Feldhase, Hund, Katze, Pavian) wurde nach der 
WARBURGschen Methode untersucht. Bei Albinoratten, bunten Ratten, Meer
schweinchen, Kaninchen, Katzen, Hunden zeigte die Atmung der Niere. weiblicher 
Tiere einen etwas hoheren Wert ais die mannlicher Tiere. Die hoehsten Werte wurden 
bei graviden Tieren gefunden. — Ratte, Meerschweinchen u. Kaninchen zeigten geringe, 
Hund, Katze u. Feldhase ziemlich bedeutende individuelle Schwankungen der Atmungs- 
gróBe. Bei Anwendung gleicher Nahrlsg. u. pn =  7,4 ordnete sich die Atmungs- 
groBe des Nierengewebes Ratte >  Meerschweinchen, Feldhase >  Kaninchen, Hund >  
Katze. Bei Anderung der H-Ionenkonz. der Nahrlsg. zeigte sich ein Optimum der



1930. II. E s. T ie r p h y s io ł o g ie . 939

AtmungsgroBe bei Ratten u. beim Hund bei ph =  ea. 7,1—7,4, bei der Katze bei 
Ph =  7,4, bei Kaninchen u. Fcldhase bei pn =  etwa 7,7—8,1. — Frisches Adrenalin 
in Konzz. von 10~* bis 10~ 1 4  der Niihrlsg. zugesetzt, ruft keine Steigerung der Atmungs- 
groBe des Nierengewebes hervor. Omega (vgl. die beiden vorst. Reff.) steigert, in 
Konzz. von hóchstens 10~ 1 bis 10- 1 0  der Niihrlsg. zugesetzt, die Gewebsatmung in 
der iiberwiegenden Zahl der Falle bei allen untersuchten Tierarten sehr deutlich (bis 
um 60%). Die Wrkg. tritt oft auch noch bei Geweben, dereń Atmung bei pn =  7,4 
dureh Omega nicht gesteigert wird, bei ph =  7,0— 6 , 8  deutlich zutage. — Frisch 
hergestellte p-Chinon- u. o-Chinonlsgg. hemmen in hohen Dosen (10- 1  bis 10-6) die 
Gewebsatmung, fordern sie aber in niedrigen Dosen, 10~ 6 bis 10~u , sehr deutlich, 
wahrend sich gleich konz. Lsgg. von Brenzcatechin u. Hydrochinon wirkungslos er- 
wiesen. Die GroBenordnung der wirksamen Konzz. von p- u. o-Chinon einerseits 
u. Omega andererseits, desgl. die GroBenordnung der dureh diese Stoffe ausgelósten 
Steigerungen der Gewebsatmung ist gleich. Boi langerem Stehen der Lsgg. bei
O-Zutritt u. besonders bei LichteinfluB u. hoher Temp. nimmt die Wirksamkeit so- 
wohl von Omega ais anscheinend auch von Chinon ab. — Im Gewebe selbst gelegene 
disponierende Koeffizienten spielen beim AusmaB der Atmungssteigerung sowohl durcli 
Omega ais dureh Chinon ebenfalls eine Rolle. (Bioehem. Ztschr. 220. 97—116. 7/4. 
1930. Koln a. Rh. Chem. Abt. d. physiol. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Yoshikazu Sahashi, Untersuchungen uber Ozychinoline und Qlyoxa.linde.riva.te 
hinsichtlieh der Wachstumsfdrderung. (Vgl. C. 1929. I. 1231.) Vf. teilt mit, daB 
2,6-Dioxychinolin oder 4{5)-Glyoxalindthylmethylcarbinol nicht immer imstande sind, 
die Polyneuritis von Tauben zu lieilen. 1 . Nach S im o n n e t s  Verf. gefiitterte Tauben 
starben immer einige Tage nach Eintritt des spast. Symptoms. 2. Mit poliertem 
Reis u. Mc Co l l u jis  Salz gefiitterte Tauben erlangten nach Darreichung von Oxy- 
chinolinyerbb. ihr Korpergewicht zuriick. 3. Bei mit versehiedenen synthet. Kost- 
formen gefiitterten Tauben hatte die Darreichung yon Oxychinolinen oder Glyoxalin- 
deriw. keinen EinfluB auf die Lebensdauer. (Scient. Papers physikal. chem. Res. 13. 
Nr. 243—44. Buli. Inst. physical. chem. Res. [Abstracts], Tokyo 9. 35. 20/5.1930.) Lb.

R. Fabre und H. Simonnet, Die Bestrahlung der Sterine; die Beziehungen der 
bestrahlten Sterine zu dem antiraehitischen Vitamin. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 8 . 
489—506. 1928. — C. 1928. II. 1119.) H e r t e r .

H. Menschel, Vitamin-D- (Yigantol-) Vergiflung, medizinale, dureh Uberdosierung 
bei offener Lungentuherkulose Erwachsener. Beschreibung yon nach hohen Dosen Vigantol 
(3 x 20 Tropfen l°/o'g- Vigantolols) aufgetretenen Krankheitserseheinungen. Bei 
kleinen Dosen wurden keinerlei schiidliehe Wrkgg. auf den Organismus beob
achtet. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 101—02. Beilage zu Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. Juni 1930. Beelitz [Mark], Heilstatten.) F r a n k .

Grigorij Cllomkovi5, Die Physiologie der Emahrung und praktische Futterung 
von Schweinm. Sekr ausfiihrliehe Arbeit an Hand der Zahlreichen Literatur. (Sbornik 
Ceskoslovensk6  Akad. Zemśdślskć 5. Nr. 1. B. 1—60. 1930.) M a u t n e r .

E. Maurer, Bildet die zum Zwecke der Erlragssteigerung rorgenommene Jod- 
fiitterung an Milchtiere eine Gefahreniąuelle fiir den Konsumentem 1 Eine maximal an J  
angereicherte, dureh J-Fiitterung an Milchtiere erzeugte Milch kann unter Umstanden 
in Kropfgebieten bei gegen J  iiberempfindliehen Erwachsenen die zuliissige Schwelle 
uberschreiten. Es ist festzustellen, bei weleher geringsten Menge der J-Zufiitterung 
an Milchtiere ein hinreichend groBer Ertragseffekt erzielt wird. (Munch. med. Wchschr. 
”7. 895—96. 23/5. 1930. Miinchen.) F r a n k .

H. Tangl und N. Berend, Die Fettresorption dureh die Desaturation der Fettsduren. 
Das Fett wird im Diinndarm zunachst dureh Desaturation der Fettsauren in wasser- 
losliche Verbb. iibergofuhrt, die dann ais dialysierbare Stoffe resorbiert werden. 
(Bioehem. Ztschr. 220. 234—38. 7/4. 1930. Budapest, Physiol. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Alexander Partos, Die Wirlcung des Hafers auf den Kohlenhydratstoffwechsel.
I. Mitt. Nach Verfiitterung yon 15 g Fruchtschale des Hafers an 24 Stdn. hungernde 
Kaninchen sank der Blutzucker bedeutend (bis auf 0,005%) ab; die Fruchtschalen 
der anderen Getreidesorten hatten ahnliche aber schwaehere Wrkgg. Die Verfutterung 
yon-50 g Mehlkern hatte stets Hyperglykamie zur Folgę. Die Hypoglykamie dureh 
die Fruchtschalen trat auch ein, wenn diese mit der Schlundsonde eingefiihrt worden 
waren, also die innersekretor. Tatigkeit der Speieheldrusen ausgeschaltet wurde. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 71. 538—42. 14/5. 1930. Nitra, C. S. R.) W a d e h n .
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A. Moschini, Einflu/3 der Ischiadicus- und Achillessehnendurchschneidung auf 
den Phosphagenegehalt des Froscligastrocnemius. Der Geh. an Phosphagenen (vgl. 
M e y e rh o f ,  C. 1929. II. 1028) im entnervten bzw. tendomierten, also ebenfalls atro- 
phierenden Muskel ist im Vergleich zum n. der gesunden Seite zu yerschiedenen Zeiten 
nach dem Eingriff deutlich geringer bzw. gesteigert. (Arch. Int. Physiol. 32. 305—36. 
3 /6 . 1930. Pavia, Univ. physiolog. Inst.) O pp e nh e im e r .

Emil Blattler, Unłersuchungen iiber den Sticlcstoffumsatz in der Muskulatur kohlen- 
liydralamier Tiere. Der Geh. an Extraktiv-N (=  Rest-N) u. Gesaint-N in den Muskeln 
n. ruhender u. arbeitender sowie durch EiweiBkost, Schilddriisenfutterung u. Phlor- 
rhjzin kiinstlich kohlehydratarm gemachter Ratten nach Ruhe u. Arbeit wird bestimmt. 
Der (Juoticnt Extraktiv-N/Gesamt-N der Rulietiere verandert sich nur unwesentlich 
(0,0958 bei n., 0,955 bei kohlehydratarmen Tieren). Bei der Arbeit sinkt bei den 
n. Tieren der Gesamt-N u. der Rest-N steigt (Quotient =  0,106). Bei den, wie nebenbei 
erwahnt wird, rascher ermudenden kohlehydratarmen Ratten steigt im Gegensatz 
zur Norm der Gesamt-N, wahrend der Extraktiv-N yermindert ist; der Quotient 
geht auf 0,0946. Die Deutung dieser Beobachtung ist vorerat noch hypothet., soli aber 
in der Richtung: beim kohlehydratarmen Tier begiinstigte Umwandlung von niedriger 
molekularen Rest-N-Korpern zu hóher molekularen N-Prodd. weiter verfolgt werden. 
(Biochem. Ztschr. 221. 359—74. 27/5. 1930. Bern, Physiol. Inst. d. Univ.) Opp.

Miguel Ozorio de Almeida und Thales Martins, Unabhdngigkeit der Mono- 
broinessigsćiurestarre in den Muskeln von nervdsen Erregungen. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 104. 682—83. 20/6. 1930. Rio do Janeiro, Inst. O s w a ld o  C ru z , Lab. de 
Physiol.) O pp enh e im e r .

Miguel Ozorio de Almeida und Thales Martins, Atmung der Muskeln wahrend, 
der Monobromessigsaurestarre im Vergleich zu normalen Muskeln. (Vgl. yorst. Ref.) 
Die Atmungsintensitat n. u. durch Monobromessigsiiure in Starre versetzter Muskeln 
ist yongleicner GróBenordnung. (Compt. rend. Soc. Biol. 104. 684—86. 20/6. 1930.) Opp.

H. Beumer und G. Bischoff, Ein Versuch żur Frage der Koprosterinbildung. 
Allocholesterin, ais dessen Hydrierungsprod. das Koprosterin anzuselien ist, ist durch 
Faulenlassen in vitro nicht zu reduzieren. Auch Eigelb lieJ3 nach intensiyem Faulen 
keine Red. erkennen. — Verfiittertes Dihydrocholesterin wird von Mausen nicht ge- 
speichert. (Biochem. Ztschr. 220. 154—57. 7/4. 1930. Gottingen, Uniy.-Kinder- 
klinik.) KOBEL.

Ch. Bernstein, Wirkung der Fluorverbindungen ais Arzneistoffe. Zusammen- 
fassende Darst. der Unters.-Ergebnisse iiber die Wirkungsweise des Fluors u. seiner 
Yerbb. nach ihrer Aufnahme durch den menschlichen u. tier. Organismus sowie iiber 
die therapeut. Anwendung von Fluorverbb. (Wissenschaftl. Mitt. Osterreich. Heil- 
mittelstelle 1929. Nr. 9. 35—41. Nov.) JUNG.

M. Comel, Unłersuchungen uber die biologische Wirkung des Strontiums. Die 
intramuskulare Injektion von Hexoseoxypropionat des Strontium fiihrt zu schweren 
tox. Erscheinungen auf nervosem Gebiet (Verss. am Huhn). AuBerdem sinkt der 
Ca-Geh. des Blutes rapid ab unter gleichzeitigem P-Anstieg. Rasche Riickkehr zu 
n. Verhaltnissen nach Unterbrechung der Injektionen. Sr wird in den Geweben sehr 
schlecht fixiert. (Arch. Int. Physiol. 32. 279—303. 3/6. 1930. Mailand, Univ. Physio
log. Inst.) O p p e nh e im e r .

M. Comel, Kann Strontium von den Geweben gebunden werdenl (Vgl. C. 1930-
I. 2585.) Verss. mit Ratten u. Hiihnern haben ergeben, daB eine Speicherung von 
Strontium in den Geweben nicht stattfindet. Nach Verfiitterung von Strontium- 
carbonat laBt sich dieses nur im Darm nachweisen. — Bestrahltes Ergosterin hat keine 
Wrkg. auf die akute Vergiftung mit Strontium, dagegen bessert es die chroń. Strontium- 
vergiftung sehr erheblich. Das Gewicht der Tiere (Huhner) steigt in fast n. Weise an, 
wahrend es bei der alleinigen Behandlung mit Strontium keine erhebliche Zunahmo 
zeigt. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 11. 321—24. 2/2. 1930. Mailand, 
Univ.) O h l e .

Kenneth I. Melville, Zum Wirkungsmechanismus der Quecksilbersalivation. Nach 
intravenóser Injektion kleiner Dosen HgCl2 beantwortet die Submasillardruse elektr. 
Reizung mit starkerem SpeichelfluB ais yor der Injektion. Die Rk. auf Pilocarpin- 
injektion ist nicht yeriindert. Die chem. Veriinderungen des nach Hg-Zufuhr secernierten 
Speichels entsprechen denen einer starken Reizung bei einem nicht mit Hg behandelten 
Tier. Die Hg-Wrkg. hat somit eher in den Chordaenden ais in den Drusenzellon ihren
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Sitz. (Ar. Int. Pharmacodynamie Therapie. 37. 143—54. 1930. Paris, Lab. de Phar- 
maeol. de la Fac. de mćd. OPPENHEIMER.

Clemente Pereira, Oligodynamische Silberwirkung in der Wurmbiologie. An 
Wurmlarven laBt sich keine Wrkg. des in W. gebraehten reduzierten Ag erkennen, 
wahrend in derselben Lsg. Bakterien, Protozoen usw. zugrunde gehen. Es ware dadurch 
moglich, eine Nematodenlarvenkultur z. B. von niederen Lebewesen zu befreien u. 
damit Studien (z. B. Stoff\vechselvers.) an reinen Wurmkulturen vorzunehmen. Die 
Vers.-Anordnung gestattet nebenbei auch Schlusse auf den Wrkg.-Mechanismus der 
Oligodynamie. Einige Ergebnisse sprechen gegen die Auffassung der Wrkg. ab- 
gegebener kleiner Teilchen, sondern im Sinne der Hypothese einer Strahlenwrkg. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 104. 694—95. 20/6. 1930. S. Paulo.) Op p e n h e im e r .

A. Kreindler und E. Cohen, Wirkung der Phenylathylharbitursaure auf das
vegelative Nervensystem. Luminal sensibilisiert, wie Verss. am Menschen (Bulbus-Reflex 
u. Adretialinwrkg.) zeigen, die Regulationszentren des vegetativen Nervensystems. 
Es handelt sich um eine amphotrope Wrkg. unter Bevorzugung des parasympath. Anteils, 
dessen Erregbarkeit gesteigert wird. (Compt. rend. Soc. Biol. 104. 721—23. 20/6. 1930. 
Bukarest, Med. Fak. Nervenklinik.) Op p e n h e im e r .

G. Morawetz, Die Bedeutung des Demalgons ais schmerzstillendes Mittel auch 
bei akuten Infęktionskrankheiten. Demalgcm (Herst. C h i n o i n w e r k e ) ,  ein.Kombi- 
nationspraparat aus Pyramidon u. Somben, bewahrte sich ais schmerzstillendes Mittel. 
(Wien. med. Wehschr. 80. 736. 24/5. 1930. Wien, Franz Josef-Spital.) F r a n k .

B. Herold, Die Leistungsfahigkeit des Pemoctons bei der Morphiumentziehung. 
Bericht iiber giinstige Erfolge bei Morphiumentziehungen mit dem .Peraoctora-Dauer- 
schlaf. (Miinch. med, Wchschr. 77. 937—38. 30/5. 1930. Berlin-Wilmersdorf.) F r a n k .

L. van Itallie und A. J. Steenhauer, Somnifenvergiftungen, medizinale. Ver- 
giftungserscheinungen bei 5 Patienten bei Durchfuhrung einer jSOTmi/ew-Dauerschlafkur. 
(Sammlg. Yergiftungsfallen 1. Yergiftungsfalle 99—100. Beilage zu Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. Juni 1930. Leiden.) F r a n k .

K. BonhoefJer und H. Schwarz, Zur Frage des chronischen Kodemmijibrauchs. 
Vf. betont das Vork. von Kodeinismus u. macht auf die Notwendigkeit aufmerksam, 
bei langerer Kodeinverabreichung immerhin die Móglichkeit einer Gewóhnung im 
Auge zu behalten. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 1043—44. 20/6. 1930. Berlin, Univ.) F k .

Edith Klemperer, Versuch einer Behandlung von Angstzustanden durch Natrium- 
ihiosulfat. Intravenose Zufuhr von Na2 S2 03 wirkte sehr giinstig bei Behandlung akuter 
Angstzustande. (Wien. klin. Wchschr. 43. 812. 26/6. 1930. Wien, Univ.) F r a n k .

Fritz Lasch, U ber die Schwefelbehandlung des Altersasthmas. Es wird die un- 
spezif. S-Behandlung nach St o r m  VON L e e u w e n  bei Behandlung des Altersasthmas 
empfohlen. (Med. Klinik 26. 810—11. 30/5. 1930. Lainz, Versorgungsspital der Stadt 
Wien.) F r a n k .

Kurt Hatzky, tlber die Anwendung der Kamille in der inneren Medizin ais 
Chammnillysaium Burger. Chamomillysalum Burger bewahrte sich bei Behandlung 
entziindlicher Erkrankungen der Mund- u. Bachenhóhle u. solchen der unteren Darm- 
abschnitte, ferner ais Streupuder beim Wundsein der Kinder u. in Form von Gelatine- 
perlen ais Prophylaktikum gegen .Grippe, Angina u. dgl. (Med. Klinik 26. 819—20. 
30/5. 1930. Hamburg, Kranikenh. St. Georg.) F r a n k .

W. Burridge, Uber Peptonmrkung. Am isolierten Froschherzen sind 2 Wrkgg. 
des Pepton auseinander zuhalten; eine stimulierende bei Konzz. schwacher ais 1:1000, 
u. eine depressive bei hoheren Dosen. Die erregende wird bei den starkeren Konzz. 
durch die lahmende iiberlagert. (Ar. Int. Pharmacodynamie Therapie 37. 189—95. 
1930. Lucknow, Physiol. Lab.) O p p e n h e im e r .

Loeper, A. Mougeot, R. DegOS und S. de Seze, Herzglykogen uruł Herzmittel. 
(Vgl. auch C. 1930. H. 581.) Acetylcholin u. Ghinidin in die Herztatigkeit deutlich 
beeintrachtigenden Dosen lassen den Glykogenbestand des Herzens unberiihrt. Adrenalin 
fiihrt zu einer Verminderung. Bei Digitalis u. Strophanthin (Ouabain) hangt der Ein- 
fluB auf die Glykogenvorrate von der angewandten Dose ab. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 190. 971—72. 23/4. 1930.) Op p e n h e im e r .

Rene Hazard, Beitrag zum Studium der Pharmakodynamie des Tropanol. (Tropin- 
base.) Beziehungen zwischen der sekundarm Alkoholgruppe und der Herzgef&Pwirkung 
dieser Verbindung. Zusammenfassung fruherer Arbeiten (vgl. C. 1928. II. 2169. 2735. 
1930- I. 1325 u. 2447. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 11. 513—22. 1/6. 1930.) Opp.

XII. 2. 60
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Raymond-Hamet, Hordeninwirkung bei Tieren nach intravendser Injeklion von 
salzsaurem Yohimbin. (Vgl. auch C. 1930. II. 90.) Die blutdrucksteigernde Wrkg. 
des Hordenin ist bei erhaltenen Nebennieren nach vorangegangener Yohimbininjektion 
vermindert, bzw. invertiert; die Nierenvol.-Verminderung ist ausgelóscht; das Nieren- 
vol. folgt passiv dem Blutdruck. Nach Nebennierenentfernung wurde die Umkehr 
der Hordeninwrkg. nicht beobachtet; es kommt nur zu einer starken Abschwiichung 
der Wrkg. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 974—77. 23/4. 1930.) Op p e n h e im e r .

E. Boden, Chinidintherapie. Die Indicationen fiir die Verwendung des Chi-
nidins bei Herzkrankheiten werden im einzelnen aufgefiihrt. (Fortschr. Therapie 6 . 
326—30. 10/6. 1930. Dusseldorf, Medizin. Akademie.) F r a n k .

F. K. Gtinther Schafer, Das Dilaudid in der hduslichen Geburtshilfe. Wahrend
der physiolog. Geburtspause sind Schiidigungen durch Dilaudid gering, sein EinfluB 
auf den Geburtsverlauf meist giinstig. Dagegen ist die Dilaudidmedikation in der
1 . Eroffnungs- u. in der Austreibungsperiode sowie bei auftretendem Fieber fiir Mutter 
u. Kind gefahrvoll. Gleiche Gefahren bringt oine rasch aufeinanderfolgende Wieder- 
holung von Dilaudidgaben. Bei Bekiimpfung von Krampfwehen ist Dilaudid wirkungs- 
los. (Miinch. med. Wchschr. 77. 932—35. 30/5. 1930. Berlin, Univ.) F r a n k .

Leopold G. Dittel, Peristaltin vor Laparotomien. Durch prophylakt. Gaben 
von Peristallin (ZlBA) konnte die Darmtatigkeit nach Laparotomien giinstig beein- 
fluCt werden. (Wien. med. Wchschr. 80- 736. 24/5. 1930. Kairo, Hospital Abbas.) Fk.

H. Hermann, F. Jourdan und M. Ribere, Uber die Wirkungen des Adonidin-s und 
des wafirigen Extrakle i aus Adonis remalis auf Herz wid Gefajie sowie auf die Diurese. 
Adonidin, das amorphe, hellbraunliche Glykosidgemisch aus Adonis vernalis wirkt 
genau so wie der aus der Drogę hergestellte Extrakt; kleine Dosen (0,1—0,2 mg/kg) 
zu mittleren (0,25—0,5 mg/kg) sind negativ chromotrop u. positiv inotrop. Hohere 
Dosen fiihren am Herzcn zu Rhythmusstorungen, schlieBlich Kammerflimmcrn u. 
Stillstand. Der arterielle Blutdruck steigt, infolge der Leistungssteigerung des 
Herzens u. der Vasokonstriktion vornehmlich der SplanchnikusgefaCe. Das Nieren- 
yolumcn nimmt zuerst ab, dann Zu. Die Diurese steigt, nur bei den groBen Driisen 
tritt Anurie auf. Zum gróBeren Teil diirfte die Nierenwrkg. peripher bedingt sein. 
(Arch. Int. Pharmacodynamie Thćrapie 37. 115—32. 1930. Alger, Physiol. Lab. 
d. med. Fak.) Op p e n h e im e r .

J. Sedlmeyer, Beitrag zum Kapitel der verbreclierischen Fluorvergiftungen. Bericht 
iiber einen Giftmord an einem 41-jahrigen Mannę mittels des ais Ratten- u. Mausegift 
im Handel befindlichen Praparates „Orwin“. Das Orwin besteht aus Natriumsilico- 
fluorid, hat aber ais Verunreinigung geringe Mengen As-Verbb. Bei der chem. Unters. 
der nach 1 Jahre exhumierten Leiche wurde As in mehr ais den sogenannten natiirlichen 
As-Mengen nachgewiesen, die Aufklarung iiber den durch Zufuhr von F-Salzen er- 
folgten Tod brachte erst das Gestandnis der Mórderin. (Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. 
Med. 15. 369—78. 18/5. 1930. Munchen, Univ.) F r a n k .

H. Merkel, Thalliumacetatrergiftungen, medizinah. Drei Todesfalle bei Knaben 
im Alter von 10, 11 u. 12 Jahren nach gegen Mikrosporie zugefiihrtem Thalliumacetat 
in Tabletten. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 85—86. Beilage zu Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. Juni 1930. Munchen, Univ.) F r a n k .

A. Sluyters, Thalliumacetati-ergiftung, medizinale. Bericht iiber schwere Er- 
krankung eines 19-jahrigen Madchens nach Gebraueh einer 5°/cig. Thalliumaeetatsalbe 
gegen Farus. (Sammlg. Vergiftungsfiillen 1. Vergiftungsfalle 87—88. Beilage zu Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. Juni 1930. Ravenstein [Holland].) F r a n k .

H. Fiihner, Bariumchloridvergiftung, medizinale. An Stelle von Chloralhydrat 
erhielt ein Patient durch ein Versehen des Apothekers BaClr  Die insgesamt 3 g BaCl2 

betragende Arzneizufuhr fiihrte zum Tode. Die klin. Erscheinungen waren fiir eine 
BaCl2-Vergiftung charakterist. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Gutachten 35—38. 
Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Leipzig [jetzt Bonn].) F r a n k .

Ludwig Schmidt-Kehl und Koch, Die Therapie der gewerblichen Kohlenoxyd- 
vergiftung. Die bei CO-Vergiftungen anzuwendenden therapeut. MaBnahmen werden 
vom theoret. u. prakt. Standpunkte aus eingehend gescbildert. (Zentralblatt Gewerbe- 
hygiene Unfallverhiit. Beiheft Nr. 17. 56—70. 1930. Wiirzburg. Gelsenkirchen-Buer, 
Krankenh. Bergmannsheil II.) F r a n k .

G. Funk, Schwefel- (Mitigal-) Vergiflung, medizinale. Bei einem 10 Monate
alten Kinde trat nach Einreibung mit Mitigal (Dimethyldiphenyldisulfid in Ol) gegen 
eine Hauterkrankung schwere Erkrankung mit Collaps ein. Ausgang in Hoilung.
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(Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 89—90. Beilage zu Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. Juni 1930. Wiirzburg, Univ.) F b a n k .

G. Vinci, Natriumsalicylatvergiftung, medizinale. Ein 45-jahriger Mann nahm 
versehentlich 35 g Natriumsalicylat atatt der gleichen Dosis Na2S04. Nach 31 Stdn. 
Exitus infolge heftiger parenchymatóser Ncphritis. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. 
Vergiftungsfallo 65—66. Beilage zu Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. April 1930. Messina, 
Univ.) F r a n k .

W. Storm van Leeuwen, Aspirin-tJberempfindlichkeit bei Asthmatikem. Aspirin- 
iiberempfindliehkeit zeigte sieh bei eirier bestimmten Gruppe von Asthmatikem. 
(Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 61—62. Beilage zu Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. April 1930. Leiden, Univ.) F r a n k .

E. H. Cushing, Homairopinvergiftungen, medizinale. An Stelle von Novokain 
erhielten 3 Patienten versehentlich Homatropinlsg. in das Gewebe injiziert. Alle wurden 
geheilt entlassen. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Vergiftungsfallo 97—98. Beilage zu
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Juni 1930. Cleveland, Ohio, U. S. A.) F r a n k .

L. Schwarz, Terptntinól, Ursache eines Gewerbeekzems ? Hautausschlag bei 
einer Frau nach Arbeiten mit Terpentinol. Ein durch Terpentinol hervorgerufenes 
Ekzem ist keine unter die II. Verordnung vom 11/2. 1929 fallende entschadigungs- 
pflichtige Berufskrankheit. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Gutachten. 25—26. Beilage 
zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. April 1930. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) F r a n k .

Erwin Becker, Uber einen klinisch bemerkenswerten Fali von Vergiftung mit dem. 
Fleckenwasser Spectrol. Klin. Bericht iiber einen Vergiftungsfall mit Speclrol, das in 
der Hauptsache aus CCI., besteht. Dio Hauptfolgeerscheinung war eine langdauernde 
Nephritis. (Miinch. med. 'Wchschr. 77. 890—91. 23/5. 1930. Frankfurt a. M., Mediz. 
Klinik.) F r a n k .

Kareł Klaus, Zur Frage der Wirkung von Radium- und Rontgenstrahlen auf den 
Feltstoffwechsel der Krebskranken. (Vgl. auch C. 1929. I. 669.) Nach Bestrahlung 
yon Gebarmutterkrebs mit Radium- u. Rontgenstrahlen steigt der unverseifbare 
Anteil stets. Gleichzeitig findet eine relative Erhohung des Cholesteringeh. im Serum 
statt, jedoeh bleiben die Werte noch immer unterhalb der Normalgrenze. Die Fctt- 
sauren yermehren sieh relativ auch regelmaCig u. erreichen oder iłberschreiten die 
obere Grenze der Normalwerte. (Biochem. Ztschr. 220. 204—09. 7/4. 1930. Prag,
I. gynakolog. Klinik u. Inst. f. med. Chem. d. Karls-Univ.) K o b e l .

K. Hagedorn, Versuche an Ratten iiber den Einflufl des Vitaminmangels auf 
den Verlauf der Ttiberkulose. Vf. untersuchte den Ablauf einer kiinstlich gesetzten 
tuberkulósen Infektion in ihrer Abhiingigkeit von der Vitaminzufuhr. Vitaminarm 
ernahrte Ratten sind den yollwertig erniihrten unterlegen, die Tuberkulose weist bei 
ihnen einen gedrangteren Verlauf auf. Vitaminmangel setzt die Kalteresistenz der Tiere 
herab, die tuberkulóso Infektion verstilrkt dio Resistenzverminderung erheblich. Die 
Ratte kann am wenigstens das Vitamin A entbohren, A-arm ernahrte Tiere schneiden 
beziiglich Gewichtsabnahme, Ausdehnung des Prozesses, Gesamttodeszahl am schlech- 
testen ab. Diese Erscheinungen treten nicht gleich zu Beginn stark in den Yordergrund, 
dio Ratte scheint vielmehr eine gewisso Menge Vitamin speichern zu konnen. In ihrem 
Gesamt-Verh. nahern sieh die C-arm ernahrten den A-arm erniihrten Ratten, die B-arm 
ernahrten Tiere schneiden relativ etwas gunstiger ab. (Arbb. Reichges.-Amt 61. 313 
bis 341. Berlin, Reichsgesundheitsamt. Dez. 1929.) F r a n k .

Gaston Lyon, Les therapeutiąucs nouvelles. Paris: Masson & Cie. 1930. (390 S.) Br.: 26 fr.
Marcel Royer, L’Urobiline a l’ćtat normal et pathologique. Paris: Masson et Cie. 1930.

(196 S.) Br. 30 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Walther Herzog, Die Verwertung der Nebenprodukte der Saccliarinfabrikation 

auf dem Gebiete der Arzneimiltelsynthese utul Medizin. Zusammenfassende Darst. 
(Wissenschaftl. Mitt. Osterreich. Heilmittelstelle 1929. Nr. 9. 27—32. Nov. Wien.) Ju.

Hans Gruber, Percolatoren aus Aluminium. Um iiber die Verwendbarkeit von 
Al zur Herst. von Percolatoren Anhaltspunkte zu bekommen, wurden Al-Blechstucke 
am RuckfluBkuhler mit einer Reihe von Tinkturen u. Fluidextrakten gekocht u. die 
Gewiehtsabnahmen festgestellt u. durch Titration der Sauregeh. der Lsgg. bestimmt. 
Die Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestellt. Obgleich in gewissen Fallen 
Al in Lsg. geht, wurde nach Ansicht des Vf. bzgl. der Lebensdauer des Al u. unter

60*
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Berucksichtigung der Ungiftigkeit des Metalls die Herst. von Percolatoren aus Al 
einen wesentlichen Fortschritt bedeuten. (Wissenschaftl. Mitt. ósterreich. Heilmittel-

Floriane, Opoponaz. Ais Ersatz fiir die immer mehr vom europaisehen Blarkt 
verschwindenden echten Opoponaxprodd. (Gommiphora-Arten) wird das aus einer 
Umbellifere gewonnene Gummiharz Auropanax empfohlen. (Parfumerie mod. 22.

Otto Mock, Neues Verbandmaterial bei sportlichen UnfaUen (Elastoplast-Binden). 
Elastoplast-Binden (Herst. L o h m a n n  A.-G., Fahr a. Rhein) stellen eine Yereinigung 
dar zwischen Zinkkautsohukpflaster u. der iiblichen elast. Bindę. Ihre Verwendung 
wird bei Sportverletzungen u. dgl. warm empfohlen. (Med. Klinik 26. 782—83. 23/5. 
1930. Feldbergvorhof, Schwarzwald.) F r a n k .

Walther Haas, Uber Acidum acetylosalicylicum. Im Gegensatz zu den nadel- 
fórmigen Krystallen der acetylierten Salicylsaure des Handels besteht das Aspirin 
aus charakterist. geformten Blattchen. Es wurden Unterss. iiber die Krystallarten 
der Acetylsalicylaaure angestellt. Aus W. krystallisiert sie in Nadeln, laBt man die 
h. Lsg. langsam abkiihlen, so erhalt man seehsseitige Tafeln, aus 96%ig. A. nadel- 
fórmige Gebilde, aus Bzl. Nadeln bis seehsseitige Blattchen, aus Aceton fast recht- 
winklige Krystalle, aus Athylenchlorid u. Triehlorathylen nadelformige Krystalle, 
aus Tetrachlorkohlenstoff reehteckige Tafeln u. aus Chlf. Krystalle von bliittchen- 
artiger Gestalt. Es ist nicht moglich, durch bloBe Krystallisation aus verschiedenen 
Losungsmm. die Formen des Aspirins zu erhalten. (Wissenschaftl. Mitt. Ósterreich. 
Heilmittelstelle 1929- Nr. 9. 24—26. Nov.) J u n g .

Fedora Auslander, Uber Benzaldehydcyanhydrin. Eś wird eine einfache Vor- 
schrift zur Darst. von Mandelsaurenitril aus Benzaldehyd u. Cyanwasserstoff im statu 
nascendi gegeben, bei der durch Kiihlung u. partielles Yorsichtiges Zusetzen der verd. 
HC1 die mit der Darst. verbundene Gefahr auf ein Minimum beschrankt werden kann. 
Es resultiert ein reines Mandelsaurenitril nut einem Geh. von etwa 95%, aus dem sich 
leicht ein Aqua Laurocerasi herstellen laBt, das allen Anforderungen der ósterreich.

tspricht. (Wissenschaftl. Mitt. Ósterreich. Heilmittelstelle 1929. Nr. 9.

— , Hautcrems mit Hormonen. Um die Haut in ihren tiefer liegenden Gewebs- 
schichten zu neuer Tatigkeit u. friseher Gewebsbldg. anzuregen, werden neuerdings 
Hautpflegemitteln Haut- u. Unterhautextrakte langlebiger Panzertiere, wie Eidechsen 
u. Schildkróten zugesetzt (Amor Skin). Durch die Zufuhrung der Hauthorinone soli 
eine GefaBerweiterung der Haut u. eine Flussigkeitsyermehrung in Unter- u. Ober- 
haut erzielt werden u. die alternde Haut ein frischeres und strafferes Aussehen erhalten. 
(Dtsch. Parfumerieztg. 16. 199. 10/5. 1930.) E l l m e r .

Ernst DeuBen, Beitrage zur Kemitnis der Sterilisation im Apothekenbetrieb. Zur 
Dest. von 17. eignet sich am besten die Anordnung von R u p p  (C. 1928. I. 2514); 
doch zeigt auch hier bei der Dest. von mit Fuchsin gefarbtem W. das Destillat, nach- 
dem von 300 ccm 70—80 farblos iibergegangen sind, einen rótlichen Sehein. — Zur 
Sterilisation von NaHC03 befeuchtet man 0,1 g mit 3 Tropfen 90-vol.-%ig. A. u. 
trocknet bei nicht iiber 40°. — Es wird festgestellt, daB konz. Lsgg. von Traubenzucker 
thermostabil sind. — Ein Verf. zur Darst. von haltbarer, garfahiger Trockenhefe wird 
angegeben, bestehend in Trocknung im Yakuum uber K O H  oder CaCl2  bei 19—20°. -— 
Es wurde festgestellt, daB in zugeschmolzenen Ampullen schon W. von 70—80° die 
Glassubstanz angreift. — Die neueren Arbeiten iiber das Verh. der Arzneimittel, 
besonders der Alkaloide u. des Suprarenins, bei der Sterilisation werden besprochen. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 268. 190—203. Marz 1930. Leipzig, 
Labor. f. angew. Chem. u. Pharin. d. Univ.) H e r t e r .

General Foods Corp., Delaware, ubert. von: William A. Bender und Hugo
G. Loescli, Rochester, V. St. A., Mittel gegen Versłopfung u. dgl. Man emulgiert 
Ricinusol u. ein Mineralol, z. B. Paraffinol unter Zusatz von Pekłin mit einem Emul
gator . (A. P. 1759182 Tom 27/10. 1924, ausg. 20/5. 1930.) Schutz.

Kenzo Hattori, Saitama-Ken, Japan, Verfahren zur Herstellung von Olemulsionen 
unter Verwendung von Protalbinsaure ais Emulgierungsmittel. 2 Teile Protalbinsaure 
werden mit wenig W. angeruhrt, dann werden 1000 g Lebertran in kleinen Portionen 
zugesetzt u. schlieBlich der Rest W., im ganzen 500 Teile W. zugesetzt. (A. P. 1 752176

stelle 1929. Nr. 9. 26—27. Nov.) J u n g .

809—12. Nov. 1929.) E l l m e r .

J u n g .

vom 31/3. 1926, ausg. 25/3. 1930.) M . F. M u l l e r .
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Pharmaceutische Werke ,,Norgine“ A.-G., Prag, Fesler jodlmltiger Athylalkohol 
wird so hergestellt, daB man in geschmolzenen festen A. J  oder J-haltige Lsgg. eintragt, 
die M. gut misoht u. in Formen erstarren laBt. Wird z. B. ais fester Trager Na-Stearat 
Ycrwendct, so bildet ein Teil des JNaJ u. dieses bedingt, daB das noch vorhandene 
freie J  in der erkalteten M. bestandig bleibt (hierzu vgl. auch JUNGMANN u. KOLBERT, 

E. P. 277 953; C. 1928. I. 241, D. R. P. 468 710; C. 1929. I. 1129.) (TJng. P. 95 326 
vom 3/6. 1927, ausg. 16/12. 1929.) G. K o n ig .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Karl Thomas, Leipzig), Dar- 
stellung von Aminosaureamiden, dad. gek., daB man auf dereń Sulfonylderiw. HJ, 
gegebenenfalls in Ggw. von Phosplwniumjodid (I) einwirken laBt. — Z. B. wird Toluol- 
sulfoglycylglycin mit H J (1,96) u. I 5— 6  Stdn- unter Sckiitteln auf 55° erwarmt, liier- 
auf das Tolylmercaptan, dann das J  entfernt u. die Lsg. eingedampft, wobei in fast 
theoret. Ausbeute Olycylglycin (II) erhalten wird. — Aus Toluolsulfoglycyl-d,l-alanin 
wird in gleicher Weise Glycyl-d,l-alanin erhalten. — Toluolsulfoglycyl-d,l-leucin liefert 
6 lycyl-d,l-leucin, aus Tolitolsulfo-d-alanyl-l-leucin entsteht d-Alanyl-l-leucin. — II ent
steht auch durch Einw. von H J u. I auf Athan-sulfoglycylglycin (dargestellt durch Einw. 
von Athansulfochlorid auf Glylcolcoll, Umwandlung des Atliansulfoglycins mittels S02C12  

in das Saurechlorid u. Einw. des letzteren auf Glykokoll). — Die Verbb. sollen thera- 
peut. Verwendung finden. (D. R. P. 497 097 KI. 1 2 o vom 14/4.1926, ausg. 2/5. 
1930.) A l t p e t e r .

Winthrop Chemical Co., Now York, V. St. A., iibert. von: Werner Sehule- 
mann, Vohwinkel, und Fritz Schonhofer und August Wingler, Elberfeld, Her- 
steUung von Substitutionsprodukten von Aminoacridinen. Aminoacridine werden in der 
Aminogruppe durch heterocycl. Reste substituiert. — Z. B. wird 4-Aminoacridin (I)

I I I

N
NH /CHj-CHj. M I yCHj-CH, ^ CH2_c(CH8)2

2 -N< >CH c h 2 -ch2 .n< | ' HC< >NCH 3

\CH2-C H / CTL-CH, CIJs“C^qjj ^

mit fi-PiperidylathylfMoridhydrochlorid, 7—8 Stdn. auf 120—130° untor Riihren er- 
hitzt, wobei die Verb. I I  entsteht, welche aus der Rk.-M. mit Alkali abgeschieden wird 
Kp.! 220—225°, goldgelbes zahfl. Ol, das Hydrochlorid ist in W. mit weinroter Farbę 11. 
— Aus I u. PyrrolrdylałhylchloridhydrocMorid wird in gleicher Weise die Verb. HI 
erhalten; zahfl. gelbes Ol, Kp.j 215—220°, das Hydrochlorid ist in W. mit weinroter 
Farbę 11. — Durch Verschmelzen von I mit N-Methyl-a.,a.'-tetramelhyl-y-brompiperidin- 
hydrobromid bei 150—160° wahrend 12 Stdn. erhalt man die Verb. IV, dereń Hydro
chlorid gelb gefarbt u. in W. 11. ist. Die Verbb. sollen ais Heilmiłłd yerwendet werden. 
(A. P. 1 7 6 0  781 vom 16/12.1927, ausg. 27/5.1930. D. Prior. 20/12.1926.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
von hochwirksamen Extrakten aus tierischen und pflanzlichcn Bestandteilen. Das Verf. 
des Hauptpat., Organe auf tiefe Temp. abzukiihlen u. sie im erstarrten Zustand zu 
z e r k l e i n e r n  u. zu e s t r a h i e r e n ,  laBt sich allgemein T e r w e n d e n .  — Z. B. werden Uypo- 
physenvorderlappen mit fester C02 gemischt, nach einigem Stehen vermahlen; die 
gepulverte M. wird mit A. gut verriihrt u. abgesaugt. Der Organriickstand wird mehr- 
mals, zuletzt in der Warme, mit A. ausgezogen. Aus den vereinigten Lsgg. wird das 
Losungsm., gegebenenfalls unter Ersatz durch W. vertrieben u. aus der wss. Emulsion 
die Lipoide mit einem Fettlosungsm. abgetrennt. — Preflhefe wird mit fester C02  

vermischt, gcpulvert u. mit A. ausgezogen. Man erhalt ein in W. 1. hygroskop. Pulver 
sowie ein gelbliehes Ol (l,5°/0 der Hefe); aus letzterem scheidet sich beim Stehen das 
Ergosterin ab. — FI er zen von warmbliitigen Tieren werden mit fl. N2 gekuhlt, gepulvert 
u. nach dem Auftauen mit verd. A. ausgezogen. Aus der eingedampften Lsg. wird die 
Hauptmenge der EiweiBstoffe entfernt, die Lipoide mit einem Losungsm. abgetrennt. 
Die wss. Lsg. zeigt starkę Herzwrkg. — Aus Knochenmark laBt sich in gleicher Weise 
ein gelbliehes Ol erhalten. — Femer l a s s e n  sich so T e r a r b e i t e n :  Stierprostata, Rinder- 
milz, Rinderbluł. (Oe. P. 117621 vom 8/4.1929, ausg. 10/5.1930. Schwz. Prior. 
11/4.1928. Zus. zu Oe. P. 112425; C. 1929. II. 2075.) A l t p e t e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: M. Mandelbaum,
Miinchen), Herstellung von Scharlachserum, dad. gek., daJB man Tiere in an sich bekannter 
Weise mit BaziUen immunisiert, die diphtherieartig sind u. in ihren Eigg. den Diphtherie- 
bazillen gleichen, sich von ihnen jedoch dadurch unterscheiden, daB sie auf lipoid- 
halligen Nahrbćden bei mehrtagigem Wachstum Myelintropfen u. Gholesterinkrystalle 
bilden, die sich auf fl. Nahrboden ais weiBlicher Saum an der Oberflache abseheiden, 
worauf in ublicher Weise das Serum gewonnen wird. (D. R. P. 491068 K1.30h 
vom 15/8. 1926, ausg. 6/2. 1930.) Sc h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Bieling, 
Soden, Taunus), Herstellung von antitozischem Pneumokokkenserum, dad. gek., daB 
man Pneumokokken auf eiweiBhaltigen fl. Nahrboden ziichtet, nach Ablauf der Ver- 
mehrungsperiode die Baktcrien mechan. entfernt oder abtotet u. die so gewonnenen 
Toxine Tieren injiziert, worauf das Antitoxin in der ublichen Weise gewonnen wird.
— Z. B. werden 500 ccm einer Rindfleischbruhe mit 5 ccm frischem defibriniertem 
Hammdblut versetzt u. mit einer 24st<lg. Pneumokokkenkultur beimpft. Nach 6  Tagen 
iiberschuttet man mit Toluol, schiittelt dureh, bis die samtlichen Pneumokokken ab- 
getotet sind. Man kann auch die Briiho dureh ein keimfreies Bakterienfilter filtrieren. 
(D. R. P. 499 580 KI. 30h vom 17/6. 1926, ausg. 10/6. 1930.) A l t p e t e r .

Nielsen Laboratories Inc., ubert. von: Niels D. Nielsen, Ohio, V. St. A ., Heil- 
mittel gegen Fettleibigkeit. Das Mittel besteht aus einer sterilen Lsg. von frischem, von 
EiweiBstoffen u. Olen befreitem Orangen- oder Citronensaft, dem Milchserum zugesetzt 
ist. (A. P. 1759 706 vom 18/7. 1927, ausg. 20/5. 1930.) Sc h u t z .

A. Sziics und W. Buchler, Budapest, Radiumhaltige Bandagen u. dgl. werden so 
hergestellt, daB man Radiumsalze oder sonstige radioakt. Stoffe in feinster Verteilung 
auf mechan. Wege der Grundsubstanz, z. B. Gummi, einverleibt. (Ung. P. 95 439 
vom 14/9. 1926, ausg. 2/12. 1929.) G. Kónig.

F. & M. Lautenschlager G. m. b. H., Berlin, Heifiluftste.rilisa.tor. Der Sterili-
sationsraum ist dureh eine Anzahl gelochter Boden unterteilt, der unterste dieser Boden 
ist gegen direkte Erhitzung dureh die unter der Kammer befindliche Heizschlange ge- 
schutzt. Die Heizschlange befindet sich in einem Raum, welcher das Zufiihrungsrohp 
fiir Frisehluft umgibt. Letztere wird beim Durchstrómen dieses Rohres geheizt u. 
gelangt dureh einen Ringraum in etwa halber Hche in den Sterilisationsraum. Die 
Heizgase entweichen dureh einen den Sterilisator umgebenden Mantelraum. (Schwz. P. 
137 043 vom 17/12. 1928, ausg. 17/2. 1930. D.Prior. 4/2. 1928.) K u h l in g .

Emil Lanz, Neuenburg, Sterilisieren von Oebrauchsgegemtanden, wie Zahnbiirsten, 
Rasierpinseln o. dgl. Die zu sterilisierenden Gegenstande werden Dampfen ausgesetzt, 
welche sich aus Gemischen von Formalinlsg. u. antisept. ather. Olen entwickeln. 
(Schwz.P. 137593 vom 13/5. 1929, ausg. 17/3. 1930.) K u h l in g .

G. Analyse. Laboratorium.
A. T. Starr, Anzeigeverzogerung eines Thermometers bei veranderlicher Temperatur 

des umgebenden Mediums. Rechner. Behandlung des Temp.-Ausgleiehs zwischen 
Thermometer u.Umgebung. (Philos. Magazine [7] 9. 901—12. Mai 1930. London.) E it z .

A. C. Egerton und A. R. Ubbelohde, Ein aułomatiscfier Thermostat fur niedrige 
Temperaturen (Kryostat). Kryostat fiir Tempp. von —120° bis —160° mit geringem 
Verbrauch an fl. Luft (200 ccm/Stde.); elektromagnet. Regulierung; Konstanz 0,1°. 

(Trans. Faraday Soc. 26. 236— 39. Mai 1930. Oxford, Clarendon Lab.) L o k e n z .

S. T. Bowden, Ein Vorheizer auf konstantę Temperatur. Zur Herst. von W. von 
konstanter Temp. fiir refraktometr, u. polarograph. Zwecke empfiehlt Vf. die Yer- 
wendung eines mit einem Holzmantel umgebenen DEWAR-GefaBes, in dem zentral 
ein Tauchsieder eingebaut ist. Die Einfiihrung des W. erfolgt dureh ein in mehrere 
Miindungen endendes Glasrohr, die Abfiihrung dureh einen Uberlauf, in dem das 
Thormometer angebracht ist. Zur Herst. des therm. Gleichgewichts ist ein Pfropfen 
aus Watte oder Cu-Drahtnetz; in das GefaB eingebaut. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. 
Transact. 257—58. 30/5. 1930. Cardiff, Univ. College.) R. K. M u l l e r .

G. Ribaud, Uber die Beziehung zwischen Strom und Temperatur bei den Wolfram- 
Pyrometer-Gluhdrdhten. Lange im Vakuum ausgespannte JFoZ/ram-Gliihdrahte haben 
nach der Rechnung des Vf. einen von der Gestalt des Drahtes unabhangigen Temp.- 
Koeffizienten des Logarithmus des Stromes. Fiir kurze Drahte wird eine Abschatzung 
durchgefuhrt. Die bekannten experimentellen Daten sind mit der Theorie in Einklang.
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(Journ. Physiąue Radium [7] 1. 176—84. Mai 1930. StraBburg, Lab. de Pyrometrie 
de la Fondation E . de Rothchild, Inst. de Physiąue.) EISENSCHITZ.

J. W. Mc Bain und S. S. Kistler, Membranen fiir UUrafiltration unter hohem 
Druck. (Ygl. C. 1929. I. 1086.) Cellophan ais Membran fiir Ultrafiltration, Anwendung 
bei nichtwss. Lsgg. u. ais „Molekiil-Sieb“. (Trans. Faraday Soc. 26. 157—62. April 1930. 
California, Stanford Univ.) L o r e n z .

J. de Graaff, Eine einfaclie Wasserstrahldruckluftpumpe. (Chem. Weekbl. 27- 
340—41. 31/5. 1930.) K. W o l f .

J. Oberbacll, Ein neuer Laboratoriumsextraktionsajyparat aus Metali. Der vom 
Vf. konstruierte Extraktionsapparat besteht aus einem zylinderartigen SiedegefaB 
aus Kupfer zur Aufnahme des Losungsm., in dem ein Drahtkorbchen frei hangt, in 
•das Extraktionshiilsen zur Aufnahme des Extraktionsgutes eingesetzt werden. Oben 
wird ein Metallkuhler aufgesetzt, der in der Mitte eine Offnung hat, durch die wahrend 
der Extraktion neue Fl. nachgegossen werden kann, oder die auch zur Aufnahme 
anderer Apparate, Glaskuhler, Tropftrichter dienen kann. Das SiedegefaB ist von 
einem isolierten Luftmantel umgeben. Der Apparat wird von der Firma FEDDELER, 

Essen-Ruhr, WachtlerstraBe 39 hergestellt. (Chem.-Ztg. 54. 462. 14/6. 1930.) J u n g .
Ernst Jantzen und Hans Schmalfufi, Schnellverdampfung. (Bemerkungen zu der 

gleiclinamigen Mitteilung von Hans Norbert Naumann.) Yff. weisen auf zahlreiche 
Irrtumer in der Mitt. von N a u m a n n  (C. 1930. I. 1828) hin u. halten die dort an- 
gegebene Modifizierung ihres Verdampfungsapp. fiir eine Verschlechterung. (Biochem. 
Ztschr. 221. 328—30. 27/5. 1930. Hamburg, Univ., Chem. Inst.) S im o n .

E. Beri und F. W. Althoff, Eine. Apparatur zur fraktionierlen Destillation geringer 
Substanzmeiigen. Eine Umpumpvorrichtung fiir alle Artem von Fliissigkeiten. Es wird 
eine Apparatur zur fraktionierten Dest. geringer Flussigkeitsmengen beschrieben, 
auf dem Prinzip der Fiillkórperkolonne mit Dephlegmator beruhend, die fiir Tempp. 
bis 280° mit u. ohne Vakuum u. auch unterhalb der Zimmertemp. benutzbar ist u. bei 
bester Trennwrkg. nur mit einem Verlust von 0,1 bis 0,2 ccm arbeitet. Ferner wird 
eine Fórder- u. Umpumpvorr. fiir das Laboratorium fur alle Arten von Fil. beschrieben. 
Die Pumpe ist nach dem Prinzip der Quecksilberumlaufpumpen konstruiert. (Chem. 
Fabrik 3. 220—24. 11/6. 1930. Darmstadt.) J u n g .

H. Mainz, Neuer Fraktionieraufsatz. Der neue Fraktionieraufsatz ist mit einem 
Glasmantel umgeben u. dadurch gegen allzugroBe Warmeabgabe durch Luftisolation 
geschiitzt. Er eignet sich besonders fur Fil., die oberhalb 100° sieden u. ist von der 
Firma F e d d e le r ,  Essen, WachtlerstraBe 39 zu beziehen. (Chem.-Ztg. 54. 422. 
Mai 1930. Dortmund.) J u n g .

August Noll, Uber die Herstellung und Beschaffenheit des destillierten Wassers. 
Beschreibung einer Apparatur zur Herst. von dest. W. u. einer fiir Warmwasser fur 
Laboratoriumszwecke. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 27. 
55—59. Beilage zu Wchbl. Papierfabr. 61. 3/5. 1930.) B r a u n s .

Fritz Friedrich, Destillierapparat fiir Wasser. Es wird ein von der Firma 
GREINER & FRIEDRICH G. m. b. H. in den Handel gebrachter Destillierapp. fiir W. 
beschrieben, der aus einem kupfernen Kolben mit Speisevorr. u. einem glasemen Kiihler 
besteht, die durch Einheitsschliff verbunden sind. Der Kiihler ist aus hochwiderstands- 
fahigem (j?-Glas) hergestellt. Der App. ist auf eine Stundenleistung von 750 ccm dest. 
W. eingestellt. (Chem. Ztg. 54. 383. 17/5. 1930. Stiitzerbach i. Thiir.) J u n g .

Alfred Krethlow, Ein automatiscli arbeitender Quecksilberdestillationsapparat. 
Vf. beschreibt einen automat, arbeitenden Hg-Destillationsapp. aus Pyrexglaa, bei 
dem je eine in den Heizkolben u. das VorratsgefaB eingefiihrtc Elektrodę einen mit 
niedriger Spannung betriebenen Relaiskreis betatigt. Der Relaiskreis steuert seiner- 
seits den an der Netzspannung (110—220 V, Weehselstrom) liegenden Heizstrom- 
kreis. (Ztschr. techn. Physik 11. 159—60. 1930.) L o r e n z .

Ch. jovignot, Methode und Priifungsapparat zur Bestimmung der Ausdehnungs- 
koeffizienten und der Bruchbelastung blattformiger metallurgischer Produkte. Zur Priifung 
blattfórmiger Metalle wird eine Maschine mit hydraul. Druck beschrieben, die fiir 
industriellen Gebrauch geeignet ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1299—1302. 
2/6. 1930.) W r e s c h n e r .

W illi M. Cohn, Uber Normalmaterialien fiir Ausdelinungsmessungen an festen 
Korpem bis zu 1400°. (Ygl. C. 1930. IL 208.) Nach einer Obersicht iiber die Ergebnisse 
fruherer Messungen an verschiedenen Materialien, die ais Normalmaterialien fiir Aus- 
dehnungsmessungen nach der Yergleichsmethode dienen konnen, wird uber eigerie
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Unterss. berichtet, die mit neuen, nur kurz beschriebenen Apparaturen durehgefiihrt 
werden zwecks Feststellung der Eignung verschiedener Substanzen zur Verwendung 
ais Normalmaterialien fur Ausdehnungsmessungen bis zu 1400°. Die Messungen an 
Kieselglas zeigen, daB nur ein in geeigneter Weise therm. behandeltes Materiał ais 
Normalsubstanz bis 1000° zu gebrauchen ist. Ein abnliches Ergebnis zeigt die Unters. 
von Zr02. Bis 1200° kónnen neuartige Steinzeugmassen der Deutschen Ton- u. Stein- 
zeugwerke, bis 1400° die von der Staatlichen Porzellanmanufaktur Berlin hergestellte 
MARQUARDTscbe M. Verwendung finden. (Ann. Physik [5] 4. 493—512. 24/2. 
1930.) DiisiNG.

E. Dejdar, Zur Technik der Herstettung ton Mikroelektroden fiir die Elektrometrie 
von Zellen und Geweben. Die Anfertigung der mit 0,1-n. KCl-Agar gefiillten Mikro- 
elektroden nach HlKLHORN u. Umbrath, wobei die Fiillung der Glascapillaren unter 
mkr. Kontrolle erfolgt, wird (nebst dem dabei benutzten Mikromuffelofen) in ibren 
einzelnen Phasen beschrieben. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 46. 361—68. Sept. 1929. 
Deutsche Univ. in Prag, Zool. Inst.) BoTTGER.

Cesarina Bortolotti, Interferenzmethode zur Messung der Brechungsindices von 
Losungen. Es wird eine opt. Anordnung beschrieben, die auf einer Anwendung der 
FlZEAU u . F o UCAULTschen Streifen beruht, zur Messung kleiner Unterschiede der 
Brechungsindices, wie sie in verd. Lsgg. durch Anderungen der Konz. entstehen. 
(Nuovo Cimento 7. 148— 52. April 1930.) WRESCHNER.

Friedrich L. Hahn, Die Endpunktsbestimmung bei potenliomelrischen Titrierungen.
IV. Der Einflup von MePfehlem und Stórungen auf den Endpunktsfehler. (III. vgl.
C. 1929- II. 457.) Vf. bringt an Hand von Diagrammen eine krit. Durchrechnung der 
versehiedenen bei der potentiometr. Analyse auftretenden Fehler u. gelangt zu dem 
Ergebnis, daB die jeweils auf einmal zugesetzte Menge Titerfl. der durch das Potentio- 
meter gegebenen Unsicherheit der Potentialmessung angepaBt sein muB. Es gibt in 
jedem Falle einen optimalen Eeagenszusatz, mit dem der kleinste Endpunktfehler 
erreicht wird. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 146. 363—72. Marz 1930. Frank
furt a. M., Chem. Inst. d. Univ.) J. Lange.

Friedrich L. Hahn und Rudolf Klockmann, Die Bestimmung von Gleich- 
gewichtskonstanten chemischer Reaklionen durch potenliomelrische Tilration. V. Mitt. 
Zur Ausweribarkeit potentiomelrischer Titrierungen. (IV. vgl. vorst. Ref.) Wie Yff. 
zeigen, ist die Steilheit einer potentiometr. Titrationskurvc im Ausgleichspunkt 
(d e/d v)v = o ein direktes MaB fiir die Ausgleichskonz. c0. Es zeigt sich, daB der 
erperimentell bestimmbare Wert A Emax./A v , d. h. der (Juotient aus der maximalen 
Potentialanderung bei einem bestimmten zugesetzten Volumen der Titerfl. genugend 
genau =  (3 s/dv)v = o wird, wenn man v so klein macht, daB es eine Potential
anderung A 6 Ś  5-10- 3  V hervorruft. Diese Methode, zur Best. von Konzz. Po t en-  
t i a l a n d e r u n g e n  statt der Pot-entiale selbst zu messen, bietet alle Vorteile einer 
Differentialmethode. Vff. zeigen, daB sich auf diese Weise die Gleichgewichtskonstst. 
von Fallungs-, Oxydations- u. Red.-, sowie von Neutralisationsprozessen ermitteln 
lassen u. diskutieren die Fehlergrenzen. Gemessen wurde die Loslichkeit des AgCl 
bei verschiedener Temp., u. aus dem Temp.-Koeffizienten die Losungswarme errechnet. 
Ebenso wurde die Dissoziationskonstante u. aus ihrem Temp.-Koeffizienten die Disso- 
Ziationswarme des Pyridins, ferner die Dissoziationskonstante des Chinolins, Anilins, 
Phenols, der Bor-, Essig- u. Kieselsaure mit einer Genauigkeit von 1 —2% bestimmt. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 146. 373—403. Marz 1930. Frankfurt a. M., Chem. 
Inst. d. Univ.) J. Lange.

P. H. Brodersen, Ausbau der Cj,/Cv-Bestimmungen nach Ruchardt und Rinkel 
zu einer Prazisionsmethode. R u c h a r d t  benutzte (vgl. C. 1929. I. 1666) eine Flasche 
mit aufgesetztem Prazisionsglasrohr u. genau einpassender Stahlkugel zur Berechnung 
von cp/c,,. Da die Zeit ąuadrat. in die Formel eingeht, muB die Schwingungsdauer der 
Kugel sehr genau bestimmt werden. Vf. verbessert die Zeitmessung durch photograph. 
Aufnahme mit einem Drehspiegel u. erhalt fiir Luft nach Anbringung aller Korrekturen
1,400 ± 0,003, fiir techn. CO.> 1,292 ± 0,004. Die Einzelheiten der Korrekturen sind 
rein physikal. (Ztschr. Physik 62. 180—87. 21/5. 1930. Bonn.) W. A. R o t h .

E. Lange und K. P. Mischtschenko, Bemerlcungen zur nichtisoiherm-adiahatischen 
Calorimetrie. H. Meflgenauigkeit ± 0,0001° bei Temperalurayiderungen A T <  0,1° 
(I. vgl. C. 1929. I. 2179.) Vff. arbeiten mit einem in 0,001° geteilten B e c k m a n n - 
Thermometer, dessen Skala unten fixiert ist u. das von oben regelmaBig geklopft wird.
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MiBstande haben sieh nicht gezeigt, die Resultate sind auf 0,0001° sicher. Die Adiabatik 
wird yerbessert, die ganze Apparatur u. charakterist. Eieh- u. Lsgs.-Verss. beschrieben 
(Abb. im Original). (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 148-161—76. Juni 1930. Munchen, 
Chem. Lab. Akad. Physikal.-chem. Abt.) W. A. Roth.

Klemente und anorganische Verblndungen.

Vaclav Motlik, Beitrag zur Wer bestimmung von Natriunihydrosulfit und seiner 
Verbindungen mil Formaldehyd. Die Methode der Titration mit Indigolsg. in inerter 
Leuchtgasatmosphare gibt ebenso genaue Werte wie die Methode von Bosshart- 
Grob, ist jedoch beąuemer in der Ausfiihrung. (Chemickć Listy 24. 179—81. 25/4. 
1930.) Matjtner.

E. E. Jelley und Walter Clark, Eine, empfindliche Próbę auf Thiosulfat. 
(Photographic Journ. 70. 234. Mai 1930. Kodak Lab. — C. 1930. I. 1011 [Fan- 
stone].) Leistner.

H. Baines, Der Reakłumsverlauf bei der Priifung auf Thiosulfat mit Azid und Jod 
und seine Anwendung. Die von J e l l e y  u. C l a r k  beschriebene Probe (vgl. vorst. Ref.) 
scheint nicht fiir Thiosulfat an sieh spezif. zu sein, denn sie ist negatiy, wenn man zu 
7 io-n. Thiosulfat 1/20-ru Jodlsg. setzt, u. dann auf 7.iooo_n- verd. Vf. ist der Ansicht, 
daB — wenn von Ysooo*11' Lsg. ausgegangen wird — ein Zwischenkórper entsteht, u. 
daB dieser die Rk. ergibt. Er konnte jedoeh nieht nachgewiesen werden. Die Rk. ist 
zur Best. von Spuren von Na2 S20 3 brauchbar, wofur Anweisung angegeben ist. (Photo
graphic Journ. 70. 235—38. Mai 1930.) L e is tn e r .

Rudolf Lang und Josef Messinger, Diphenylaminblau ais Indicator bei der fdllungs- 
maPanalytischen Bestimmung von Chlor-, Brom- und Silberion in saurer Losung. Das 
Ende einer Fallungsrk. JaBt sieh mit Hilfe von Farbstoffindieatoren gut erkennen. 
Die bisher in der Argenlometrie bekannt gewordenen Adsorpticmsindicatoren erweisen 
sieh nur in neutraler oder schwach saurer Lsg. verwendbar. In  stark saurer Lsg. haben 
Vff. mit Diphenylamiriblauhg. gute Erfolge gehabt. Zur Best. von 0,015 bis etwa
0,17 g Chlorid-Chlor geben sie folgende Arbeitsvorschrift an: Die 0,5- bis 5-n. sehwefel- 
saure Alkalichloridlsg. (Vol. <  40 ccm) yersetzt man mit 1 0  ccm friseh bereiteter 
Diphenylaminblaulsg. u. titriert unter kraftigem UmscHwenken mit 1 /1 0 -n. AgN03 -Lsg. 
bis zum ersten, bleibenden violetten Farbton der Lsg. Betragt das Vol. der Lsg. iiber 
40—150 ccm, dann setzt man vor der Titration auBerdem 0,5 g gelóstes Ba(N03 ) 2  

hinzu. Die Indicatorlsg. bereitet man durch Vermischen von 3 Tropfen Diphenylamin- 
lsg. [ 1  g (CcH5)2NH in 100 ccm H 2 S04 oder H 3P04] mit 10 ccm 5-n. H 2 S04 u. 1 ccm 
Vi o -n. K 2Cr2 0 7-Lsg. So wio Chloride lassen sieh auch Bromide mit Diphenylaminblau 
ais Indicator argentometr. titrieren. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 63. 1429—30. Juni 1930. 
Briinn, Dtsch. Techn. Hochsch.) WlNKELMANN.

Edward F. Kern und Thomas R. Jones, Titration von Kieselfluoricasserstoff- 
und Borfluorwasserstoffsaure. Sowohl H 2 SiF6 ais HBF4 sind starkę Sauren. Bei Zimmer- 
temp. u. Verwendung von Methylorange ais Indicator entsprieht bei der Titration von 
H„SiF6 dem Yerbrauch an NaOH die Gleiehung: H 2 SiF0 + 2 NaOH =  Na2 SiF8 H 2 0. 
Wird auf 60° erhitzt u. mit Phenolphthalein oder Thymolblau ziu Ende titriert, so 
wird die Rk.: H 2 SiF8 -}- 6  NaOH =  6  NaF + Si02 + 4 H20 angezeigt. — Die Titration 
von HBF4 gibt nur annahernde, aber fur Betriebskontrolle genugend genaue Werte, 
wcmi bei Zimmcrtemp. unter Verwendung von Thymolblau oder Methylorange ge- 
arbeitet wird (HBF4 -f NaOH =  NaBF4  + H 20). (Trans. Amer. electrochem. Soc. 57.
6  Seiten New York City, Columbia Univ. Sep.) K u t z e l n ig g .

A. Majrich, Argentometrische Bestimmung der Azide. Die Methode beruht auf 
den Rkk.:

1. NaN3 + AgN03 =  AgN3 + NaN03

2. K 2Cr04 + 2AgN03 =  2Ag2Cr04 + 2KN03

u. verlauft analog der MoHRschen Methode zur Best. des Cl. Zu einer etwa Vio‘n- 
Lsg. von Alkaliazid wird in der Hitze etwas K 2Cr04 zugegeben u. dann mit 1 /io*n- 
AgN03  bis zur schwachen Rotfarbung titriert. Die Genauigkeit der Methode ist zu- 
mindest 0,2°/o. (Chemicky Obzor 5. 3—4. 31/1. 1930.) M a UTNER.

Leopold Brestak und Orville A. Dafert, Eine oxydimetrische Bestimmung des 
PO^-lons. Es wurde eine oxydimetr. Bestimmungsmethode des P04-Ions ausgearbeitet 
unter Verwendung von schwefliger Saure im statu nascendi zur Red. der Phosphor- 
molybdansauire. (Ztschr. angew. Chem. 43. 216. 8/3.1930. Moosbierbaum, N.-Oe.) J u n g .
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G. Spacu und G. Suciu, Eine. neue Schnellmethode zur makro- und mikrochemischen 
Bestimmung des Wismuts. (Bulet. Soc. iptiinje Cluj 5. 7—12. Jan. 1930. — C. 1930.
I. 1187.) K l e v e r .

Carlo Palmeri, Die Unłersuchung auf Antimon und Wismut in der systemałischen 
Analyse der Kationem. Beim Nachweis von Sb'" u. B i"' stort die leichte Hydrolysier- 
barkeit der Salze unter Bldg. unl. bas. Salze. Es wird yorgeschlagen, auf Sb'" u. B i'" 
in der ersten Analysengruppe zu priifen. Die zu untersuchendo Substanz wird mit 
konz. HN03 behandelt, die Lsg. verd., einige Min. kochen lassen u. filtriert. Der 
Riickstand wird in HC1 oder Konigswasser gel. u. die Lsg. mit dem Filtrat vereinigt. 
Durch Kochen wird der SaureiiberschuB vertrieben, mit W. verd., abgekiihlt u. filtriert. 
Nach Vorprobe wird mit HC1 gefallt (Nd. I). Das Filtrat wird zusammen mit dem 
Riickstand, der vom Nd. I  nach Behandlung mit h. W. u. NH3  verbleibt, h. mit H2S 
wie in der zwei ten Gruppe iiblich behandelt u. der Nd. auf Sb'" u. B i'" untersucht. 
(Industria chimica 5. 558—60. Marz 1930. Foggia.) R. K. M u l l e r .

Andre Gautier, Verwendung von Helianthin zur colorimetrischen Bestimmung von 
Titan. Vf. empfiehlt eine Yereinfachung der colorimetr. Best. des Ti, indem er Lsgg. 
von Helianthin in reinem W. verwendet; er vergewisserte sich vorher iiber die voll- 
kommene Haltbarkeit solcher Lsgg. Es werden genaue Angaben bzgl. der Konz. der 
zu verwendenden Helianthinlsgg. gemacht. Die Methóde soli sich besonders zur Best. 
von Ti in Bauxit u. anderen Al-Erzen eignen. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 12 
135—37. 15/5. 1930.) B o n d i .

Frank Smithson, Die Zurerlassigkeit der Hdufigkeit-sschdtzungen bei schweren 
Mineralien. Die Werte nach den verschiedenen Trennungsmethoden weichen stark 
voneinander ab. Fiir die wichtigsten schweren gesteinsbildenden Mineralien wird an- 
gegeben, wie groB dio Differenzen sind. (Geological Magazine 67. 134—36. Marz 
1930.) T r o m e l .

Organische Substanzen,

Willet F. Whitmore, Systematische organische Analyse. Um eine unbekannte 
organ. Verb. zu erkennen, empfiehlt es sich, nach einer eventuellen Reinigung zuerst 
die physikal. Konstanten (Kp. bzw. F., D. usw.) zu bestimmen, sodann qualitativ 
auf die Elemente zu priifen, welche sie zusammensetzen; eine Best. der Loslichkeits- 
verhaltnisse gibt einen Anhalt fur die Klassifizierung. Meist wird zur Identifizierung 
noch die Herst. eines Deriv. erforderlich sein. Vf. gibt eine eingehende Loslichkeits- 
tabelle an. In  W. I. sind die Gruppen I. u. II. Zu I  (in A. 1.) gehoren Alkohole u. Aldehyde 
mit niedrigem Mol.-Gew., Kętone, Sauren, andere neutrale 0-Verbb., einige Anhydride, 
einige Ester u. Aminophenole, Aminę (mit niedrigem Mol.-Gew.) u. wenige neutrale 
N-Yerbb. Zu I I  (in A. unl.) zahlen mehrbas. Sauren, Hydroxysauren usw., mehr- 
wertige Alkohole, Zucker u. gewisse Deriw., einige Amidę, viele Sulfosiiuren u. S-Verbb., 
manche Salze. Die in W. unl. Verbb. werden eingeteilt in solche, die in verd. HC1 1.
sind (prim., sek. u. tert. Aminę, Hydrazine, Alkaloide), in solche, die in verd. KOH 1.
sind (Sauren, Phenole, einige Amidę, Imide usw.); eine weitere, in W. unl. Gruppe 
besteht aus C, H- u. C, H, 0-Verbb., die sich in kalter konz. H2 S04 losen (Alkohole, 
Aldehyde, Ketone, Ather, Ester, Anhydride, ungesatt. Kohlenwasserstoffe); unl. in 
k., konz. HnS04 sind gesiitt., aliphat. KW-stoffe, aromat, KW-stoffe, gewisse Halogen- 
deriw. SchlieBlich gibt es noch eine Gruppe indifferenter Verbb., die N u , S enthalten.
(Oil Fat Ind. 7. 221—26. Juni 1930.) W in k e l m a n n .

Henry Leffmann und Charles C. Pines, Notizen uber die Priifungsmethoden 
fiir Isoproptylalkohol. (Buli. Wagner Free Inst. Science Philadelphia 4. 47—50. Dez.
1929. — C. 1930. I. 3218.) A. H o f f m a n n .

Isaak Kapłan, Geeigneter Indicator zur Titration aromatisćher Oxysauren und ihrer
Substitulionsprodukte bzw. ihrer Ester. Vf. fand im Nilblauchlorid (vgl. C. 1921. IV. 3 
u. fruher), dessen pH-Wert (10—11) groBer ist ais der des Phenolphthaleins, einen 
geeigneten Indicator zur Titration aromat. Oxysauren u. ihrer Deriw., die sich hierbei 
wie 2-bas. Sauren yerhalten. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1589—90. Juni
1930.) A. H o f f m a n n .

J. Pieraerts und L. L’Heureux, Beitrag zur Reaktion nach Agostini. Die Gold-
salzrk. von A g o s t in i ist weder spezif. noch charakterist. fiir Galactose. Sie tritt 
in der gleichen Starkę mit allen reduzierenden Zuckem ein, wie Glucose, Mannose, 
Arabinose, Xylose, Fructose, aber auch mit anderen Zuckern, wie Saccharose, Maltose, 
Lactose, Gentianose, Raffinose u. Stacchyose. Sie yerlauft auch positiy mit 1. EiweiB



1930. II. G. A n a ly s e . L a b o ra to r iu m . 951

u. gewissen Glucosiden (Amygdalin u. Arbutin). (Buli. Assoć. Chimistes Sucr. Dist.

ber die. Wirkung von Perhydrol auf Rhodanverbindungen. Vf. 
schlagt zur quantitativen Best. von Rhodanverbb. folgendo Methode vor: 0,1—0,2 g 
der festen Probe oder eine entsprechende Menge einer Rhodansalzlsg. werden mit
50 ecm l/2-n. Kalilauge u. 5 ccm Perhydrol versetzt, auf dem W.-Bad otwa 1  Stde. 
erwarmt u. dann ungefahr * / 4 Stde. gekocht. Nun wird mit HC1 angesauert, mit 
BaCl2 in bekannter Weise gefallt u. aus der erhaltenen BaS04-Menge die Rhodanid- 
menge errechnet. — Ferner wird festgestellt, daB die Oxydation von Rhodaniden 
mit Perhydrol zum groCen Teil zu Cyanat fuhrt, das mit W. in NH3 u. C02  verseift, 
wobei die Mengen des durch Verseifung entstandenen NH3 abhangen von der H'-Konz. 
Der Rhodanstickstoff wird teilweise zu Stickoxyden oxydiert, u. zwar um so mehr, je 
hóher die Konz. des Rhodanids ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 186. 253—56. 
23/1. 1930. Berlin, Chem.-techn. Abt. d. Berliner Stildt. Gaswerke A.-G.) DOsing.

Bestandteile v o n  Pflanzen und Tieren.

Hans Adolf Krebs, Manometrisćhe Messung des Kohlensduregehaltes von Gas- 
gemisćhen. Man mischt in einem VersuchsgefaB fiir manometr. Messungen nach 
WARBURG, dessen Gasraum die zu analysierende Gasmischung enthiilt, schwach saure 
Jodidlsg. mit schwach saurer Permanganatlsg. Durch das Mischen werden die Lsgg. 
alkal. Die entstehende Lauge absorbiert die C02. Durch ein angeschlossenes Mano- 
meter wird die Abnahme des C02-Drucks gemessen u. daraus der C02 -Geh. der Gas
mischung berechnet. (Biochem. Ztschr. 220. 250—52. 17/4. 1930. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biologie.) K r e b s .

Hans Adolf Krebs, Maiwmełrische Messung der fermentatńen Eiwei/3spaltung. 
Man lóst die EiweiBstoffe in Fil., die Bicarbonat u. freie C02 enthalten, gibt die EiweiB- 
lsg. mit dem proteolyt. Ferment in ein Vers.-GefaB nach W a r b u r g  u .  verbindet das 
GefaB mit einem WARBURGschen Manometer. In den Gasraum des Gefafies fullt man 
ein Gasgemisch mit etwa 5 Vol.-% C02 ein. Bewegt man das Vers.-GefaB im Thermo- 
staten, so treten bei der Spaltung des EiweiBkorpers groBe Anderungen des C02-Drucks 
auf, weil bei der Spaltung Saure entweder entsteht oder verschwindet. Aus der mano
metr. gemessenen Druckanderung wird der Grad der Spaltung berechnet (s. Original). 
{Biochem. Ztschr. 220. 283—88. 17/4. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. 
f. Biologie.) K r e b s .

E. Cherbuliez und S. Ansbacher, Kupferbestimmung im organischen Materiał. 
Zerstorung der organ. Substanz wie fruher beschrieben (C. 1929. II. 1046). Fallung 
ais CuS mit H2S nach Verd. der bei der Verbrennung entstehenden schwefelsauren 
Lsg. so daB H 2 S04 zwischen 15 u. 5%'g- wird. Sammlung u. Waschen des Nd. wie 
ublich. Lsg. des CuS durch Behandlung des noch feuchtenNd. m itHN03, unter einer 
Vorr., daB die Lsg. unmittelbar in ein KrystallisiergefaB fallt. Verdampfung im Wasser- 
bad bis alle iiberschussige HN03 entfernt. (Bldg. von NH4-Salzen stórt die folgende 
Titrierung). Mikrotitration nach dem Prinzip von BRENNER (Helv. chim. Acta 3. 
[1920]. 90) mit Nitrosochromolropinsaure (=  l,8-Dioxy-2-nitroso-3,6-naphthalindisulfon- 
saure). Ais Umschlagspunkt dient der Ubergang der violetten Farbę (Cu-Verb. mit
2 Moll. Nitrosochromotropinsalz) in eine braune bei UberschuB des Farbreagens. Mit der 
Methode konnen bis zu 50-/ mit einer Genauigkeit von x/2y bestimmt werden. (Helv. 
chim. Acta 13. 187—94. 15/3. 1930. Genf, Chem. Inst. d. Univ.) O p p e n h e im e r .

J. C. Drummond, Bemerkung zur Antimontrichloridreaktion von Lebertranen. 
Bei Wiederholung der Verss. von H a w k  (C. 1929. I. 2800) kann Vf. dessen Ergebnis, 
daB die SbCl3-Rk. bei Lebertran, der Licht u. Luft ausgesetzt wurde, yerstarkt anspricht, 
nicht bestatigen. Eine Erklarung fur die Ergebnisse von H a w k  fehlt noch. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 49. Transact. 258. 30/5. 1930. London, Univ. College.) R. K. M u l l e r .

J. Kerner, Beines Kohlenoxydgas ais Fixierungsmittel fiir Blui- und Gewebe- 
pigmente. Um die natiirliche Farbę des Blutes u. der Gewebe zu erhalten, wird das 
zu konservierende Materiał in einer CO-Atmosphare gehalten u. kann danach nach 
K a is e r l in g  oder anderen Methoden fixiert werden. Zur Herst. des Gases wird H 2 S04 -f 
CH20 2 empfohlen. (Ztrbl. f. allg. Pathologie u. path. Anatomie 46. 5—7.1929. Dnjepre- 
petrovsk, Univ. Sep.) Sc h n it z e r .

Mark R. Everett, Harold A. Shoemaker undFay Sheppard, Gesamtzucker von Blut 
und Harn. Nur F o l in  u. B e r g lu n d  (Journ . Biol. Chemistry 51.209) haben das Problem 
richtig behandelt, ob Blutfiltrate den gesamten Zucker enthalten. Die Blaufarbung

F r ie s e .
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bei der colorimetr. Best. blaBt aber oft sehr sehnell ab, zumal nach FOLIN-Wu. Schuld 
ist das bei Neutralisation der HC1 gebildete NaCl. Wenn man H 2S04 yerwendet, wird 
die Abblassung viel geringer. — Auch die Storungen duroh wechselnde Mengen Saure 
oder Alkali wurden bestimmt bei den Methoden: F o l in -Wu , B e n e d ic t , Su m n e r , 
F o l in . E s storen ferner die Silicate aus dem Alkali. Man muB Iccm 2,6-n. II,S0 4 

u. 1 cem silicatfreies KOH u. 1V4 Stde. Hydrolyse bei Gesamt-Zuckerbest. auf colori
metr. Wege benutzen. — Mit dieser neuen Methode stellt sich der n. Blutzucker in 
mg-% im FOLIN-Wu-Filtrat: Freier Zucker 82—102, Gesamtzucker 93—122. — Die 
Bedeutung von Glykogen Łm Blutfiltrat wird experimentell behandelt. — Fur Harn 
geben die 4 Methoden versehiedene Gesamtzucker werte, allerdings scheint der freie 
Zucker hier gegen Alkali stabiler zu sein ais im Blut. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927]. 
739—59. Norman, Bioehem. and pharmakol. Dept. Oklahama med. School.) F. Mii.

J. Melka und  F. Klein, Ein einfacher quantiiativer Nachweis der Acetessigsaure 
im Harn. Angabe einer colorimetr. Methode zur Best. der Acetessigsaure im  H arn  

unter Zugrundelegung der GERHARDTsehen Rk . mittels Fe2Cl0. (W ien. med. Wchschr. 
80. 888—89. 28/6. 1930. Prag, Komensky-Univ.) F r a n k .

Franz Erben, Uber die Gunzburgsche Reaktion. Bei der GtiNZBURGschen Rk. 
(Gunzburg, C. 1887. 1560) zum Nachweis freier Salzsaure im Mageninhalt ist die 
[H‘] nicht das allein aussehlaggebende, so daB an die Mitwrkg. von Nebenyalenzen 
gedaeht werden muB. Auch der Pseudosaurecharakter, wie er vielen Fettsauren 
zukommt, kommt in Betracht. — Neben freier HC1 u. anderen Mineralsauren reagieren 
auch mehrbas. organ. Sauren, wie Osalsaure, Apfelsaure, Weinsaure, Citronensaure 
u. andere positiv, wahrend die n. Fettsauren u. Milehsaure negativ sind. Eine ąhnliche, 
aber matte Rk. geben auch gewisse mineralsaure Salze, besonders beim Uberhitzen. 
Fur den Nachweis von freier HC1 im Mageninhalt kann die Rk. verwendet werden, 
wenn auf dem W.-Bad nicht iiber freier Flamme abgedampft wird u. wenn nur eine 
lebhafte Karmoisinfarbung ais positiv gewertet wird, naturlich nur bei Abwesenheit 
anderer Mineralsauren u. der bereits genannten organ. Sauren. Bei Auftreten von 
bloB matter Rosafiirbung, also zweifelhaftem oder bei ganz negatiyem Ausfall, muB 
zum Nachweis einer event., dann jedenfalls insuffizienten HCl-Sekretion eine exakte 
analyt. Methode zur Best. der Gesamt-HCl benutzt werden. (Bioehem. Ztschr. 220. 
227—33. 7/4. 1930. Wicn III, Chem. Labor. d. Krankenanst. ,,Rudolfstiftung“.) K ob.

A. J. Ferreira da Silva und Ricardo Gomes da Costa, Tozikologische Unter- 
suchung eines verdachtigen Weins auf Strychnin. Vf. berichten iiber die Unters. eines 
dureh seinen bitteren Geschmack verdachtigen Weines. Strychnin wurde dureh 
wiederholte Extraktion des bicarbonatalkal. Weines mit A. extrahiert u. sowohl dureh. 
die iibliehen chem. Rkk. ais auch dureh die bei der Injelction im Tiervers. auftretenden 
tetan. Krampfe naehgewiesen. (Revista Chim. pura applicada, Porto [2]. 5. 256—58. 
1920.) W il l s t a e d t .

Carmen Gómez Escolar, Eine SchneRmethode zur Beslimmung des Arseniks in 
Medikamenten. Man sehm. 0,05 g der Substanz mit 3—4 g Oxylit. Nach dem Er- 
kalten behandelt man mit 100 ccm W . u. erhitzt 20 Min. zur volligen Zerstorung des 
H 2 02. In Lsg. befindet sich nun Na-Arsenat, das wie folgt colorimetr. bestimmt wird. 
Zu 25 ccm der Lsg. gibt man 1 ccm einer Molybdansiiurelsg. (gleiche Volumina 7,5%'g- 
wss. Na-Molybdatlsg. u. 10-n. H 2S04 vermischen, dann das doppelte Vol. W . ziifugen) 
u. 0,5 ccm SnCl2-Lsg. (10 g Sn in 25 ccm konz. HC1 lósen, davon 0,5 ccm auf 100 ccm 
verdiinnen). Es entsteht eino sich dauernd verstarkende Blaufarbung, die nach 10 Min. 
ihr Maximum erreicht u. dann colorimetr. mit der dureh eine Arsenatlsg. bekannten 
Geh. bei der gleichen Behandlung erzeugten Farbung verglichen wird. Die Best. 
liefert gute Ergebnisse. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 167—70. Febr. 1930. 
Madrid, Organ.- u. biol.-chem. Lab. d. Junta para Amplación de estudios.) WiLLST.

H. Baggesgaard-Rasmussen und Helga Wael, Wertbeslimmmig der Brechwurz 
und von Praparaien hieraus. Unters. iiber die wirksamen Bestandteile der Brechwurz, 
namentlich uber das Emetin, iiber das Cephaelin u. das Psychotrin. (Dansk Tidsskr. 
Farmaci 3- 250—64. Okt. 1929.) B o t t g e r .

Gebr. Koch, Umenau, Thiir., Aus beliebigem Maierial, z. B. aus Glos, besiehender 
Aufsalz fur GefdfSe zum Ausschułłeln, Scheiden und gegebenenfalls FiUrieren von Fliissig- 
keiten, gek. dureh zwei ineinanderpassende u. gegebenenfalls verdrehbare Teile, von 
denen der mit Absperrhahn yersehene innere Teil einen hohlen Kegel bildet, der zylindr. 
Mantelteil hingegen einen zum Hahnkegel passenden Mantelkegel umschlieBt, u. dio
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meinandcrgesfciilpten Kegelumfange mit zueinander zur Deckung zu bringenden Off- 
nungeu versehen sind. (D. R. P. 497 975 KI. 12d vom 17/4. 192S, ausg. 16/5. 
1930.) H o r n .

Kaiser Wilhelm Institut fiir Eisenforschung E. V., Dusseldorf (Erfinder: 
Gerhard Naeser, Dusseldorf), Vorrichtung zum Messen der Temperatur gliihender 
Korper mit Hilfe der Farben der von diesen ausgchenden Strahlen, gek. durch die Verb. 
eines Planfilters mit melireren Minimas des Absorptionskoeffizienten u. eines keil- 
formigen Filters mit vcrscliieden groBen Absorptionskoeffizienten fiir die vom ersteu 
Filter durcbgelassenen Wellenlangen, 2. dad. gek., daB neben dem Keilfilter ein zweites 
Keilfilter angeordnet ist, das an der Stelle, an der im ersten Filter im Licht des Strahles 
die Mischfarbe erscheint, ebenfalls diese Mischfarbe zcigt, jedoch so, daB diese nicht 
von der gleichen Farbę begrenzt ist, wie die Mischfarbe des ersten Filters. — Die sonst 
notwendige opt. oder meehan. Einrichtung zur Herst. oder Yereinigung der Farben ist 
entbehrlich. AuBerdem ist der App. unempfindlicher gegenuber unsachgemiiBer Be
handlung, ais die bekannten Einrichtungen. (D. R. P. 499 544 KI. 42i vom 1/11. 1928, 
ausg. 10/6.1930.) G e is z l e r .

Franz Stiel, Koln, Saughtber, bestehend aus einem geschlossenen VorratsgefiiB 
in fester Yerb. mit zwei Heberrohren, gek. durch eine derartige Anordnung der Heber
rohre, daB bei unvollstandiger Fullung des VorratsgefaBes durch entsprechendes Neigen 
der Gesamtyorr. die oberen Enden der Heberrohre entweder mit dem gefiillten oder 
mit dem ungefullten Raum des VorratsgefaBes in Verb. gebracht werden kdnnen. 
{D. R. P. 497 977 KI. 1 2 f vom 9/5. 1929, ausg. 16/5. 1930.) H o r n .

Carl Zeiss, Jena (Erfinder: Theodor Gruschka, Aussig), Yerfahren und Vor- 
richtung zur Bestimmung von Helligkeitswerten durch Helligkeitsvergleich mittels eines 
Photometers, dad. gek., daB durch eine photograph. Aufnahme der neben der zu unter- 
suchenden Helligkeitsprobe im Photometer bei subjektiver Bcobachtung auf ungefahr 
gleiche HeUigkeit eingestellten Vergleichshelligkeit der noch bestehende Helligkeits- 
nnterschied objektiv festgehalten u. darauf die Vergleichshelligkeit so geandert wird, 
daB der nach der Veranderung wiederum photograph. ermittelte Helligkeitsunterschied 
verschwunden ist. — Die Bestimmungsmethode ist von der Empfindhchkeit des mensch- 
lichen Auges unabhangig. (D. R. P. 499 6 8 6  KI. 42h vom 19/2. 1929, ausg. 12/6. 
1930.) Ge is z l e r .

Gesellschaft fiir Strahlungschemie G. m. b. H., Deutschland, Verfahren, um 
Oberflachen zum Fluorescieren oder Ptiosphorescieren zu bringen. Man bringt Schichten 
von Stoffen, die unter dem EinfluB von ultravioletten Strahlen phosphorescieren 
{z. B. radioaktive Leuchtfarben, Phosphor) auf metali, oder nichtmetall. Unterlagen 
auf u. bestrahlt diese in einem GefaB aus Glas, Quarz oder Feldspat oder anderen 
Wandungen, die leicht durchlassig fiir kurzwellige Strahlen sind, bei einem Druck 
von 0,1 bis 0,001 mm Hg mit Kathodenstralilen. Die Strahlen sollen fiir therapeut. 
.Zwecke oder zur Priifung von Edelsteinen u. anderen minerał. Stoffen Verwendung 
finden. (F. P. 680 464 vom 19/8. 1929, ausg. 1/5. 1930.) G e is z l e r .

Ernst Hermann Riesenfeld, Anorganisch-chemisches Praktikum. Qualitative Analyse u.
anorganische Praparate. 9. Aufl. neu bearb. unter Mitw. von Robert Klement. Leipzig:
S. Hirzel 1930. (X V I, 393 S.) 8°. Lw. M. 9.— .

EL Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.
— , Mengenmessung von ckemisch angreifenden Fliissigkeiten. Es wird eine MeB- 

einrichtung fiir chem. angreifende FU. beschrieben, die yon der Firma J. C. ECKARDT 

A.-G., Stuttgart-Cannstatt konstruiert wordenist. Die Messung beruht auf dem Prinzip 
der AusfluBmessung aus einer Diise. Der Staudruck von dieser Diise wird ais MaB 
fiir die AusfluBmenge benutzt. Der Druck wird auf eine Membran iibertragen, dereń 
Durchbiegung ais MaB dient. (Apparatebau 42. 123—24. 30/5. 1930.) Jung.

M . Rabes, Beilrag zur Theorie der Luftverfliissigung. (Vgl. C. 1930. I . 3706.) 
Yf. bringt eine theoret. Betrachtung der CLAUDE-Maschine mit zweifacher Erpansion u. 
Tergleicht sie mit der CLAUDE-Maschine m it einfacher Expansion. E in  Vergleich der 
Yerfliissigungsziffern beider Maschinen bei gleichem Wirkungsgrad in jedem einzelnen 
Zylinder zeigt die tjberlegenheit der zweifachen Espansion. Der Grund dafiir liegt in



954 H ,. ALLGEMEINE CHEMISCHE TECHNOLOGIE. 1930 . I I .

der raschen Abnahmo des adiabat. Gefalles mit der Temp., denn die doppelte Ex- 
pansion halt die Luft auf einem etwas hoheren Temp.-Niveau. Am SchluB folgt eine 
tabellar. Obersicht des notwendigen Arbeitsaufwandes der versehiedenen Typen der 
LlNDE-Maschinen, der CLAUDE-Maschinen u. der HEYLANDT-Maschine, woraus 
hervorgeht, daB die Maschinen unter den angegebenen Umstiinden prakt. gleich sind. 
(Ztschr. ges. Kiilte-Ind. 37. 48—54. Marz 1930. Mannheim.) DuSING.

— , Krystallisalion im Valcuum bei Gegenivart fliichtiger Losungsmittel. Schemat. 
Abbildung eines App. zur Auflósung, Abkiihlung u. Trocknung im Vakuum, bestehend 
aus einem System geschlossener GefaBe, die den Verlust von Losungsmm. ausschlieBen. 
(Rev. Produits chim. 33. 231—32. 30/4. 1930.) K o n ig .

Paul Lechler, Stuttgart, Verfaliren zur Verhinderung der Einioanderung von Gasen 
in wasserige Flussigkeiten, insbesondere von 0 2 in W., durch tJberschichtung der PI. 
mit einer spezif. leichteren, in ihr nicht 1. anderen FI., dad. gek., daB in dieser leichteren 
FI. zur Erhohung ihrer Viscositat u. damit ihrer Gasdichtigkeit feste oder zahfl. MM. 
in solchen Mengen gel. werden, daB die Schwimmfahigkeit der Deckfl. erhalten bleibt. 
(D. R. P. 496 242 KI. 12g vom 10/8. 1927, ausg. 24/4. 1930.) H o rn .

Deutsche Ton- & Steinzeug-Werke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Er-
finder: Paul Tschammer, Lugknitz, O.-L.), Gefafie und Behalter aus keramischem. 
Materiał, insbesondere zum Bleichen und Farben von Textilgut, dad. gek., daB zum Zwecke 
der Erhohung der Temperaturwecbselbestandigkeit bogenfórmige E.n- u. Au buchtungen 
an den Ecken u. gegebenenfalls auch an den Seiten des GefiiBes bzw. Behiilters an-
geordnet sind. (D. R. P. 498 507 KI. 8 a vom 13/5. 1927, ausg. 23/5. 1930.) F r a n z .

Deutsche Ton- & Steinzeug-Werke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Er-
finder: Paul Tschammer, Lugknitz, O.-L.), Oefafie aus keramischem Materiał, ins
besondere zum Bleichen und Farben von Textilgut unter Druckbehandlung, dad. gek., daB 
zur Unterstiitzung der Wandę des GefaBes gegen Druck- u. Temperaturwechsel- 
beanspruchungen Eisenarmierungen verwendet werden, die durch Kitt in an den 
GefaBwandungen angeordneten Hohlrippen befestigt sind. (D. R. P. 498508 KI. 8 a 
vom 30/6. 1927, ausg. 23/5. 1930.) F r a n z .

John Waddell Morton und James Morton, England, Verfahren und Vorrichtung 
zum Riihren und Mischen von Flussigkeiten, halbflussigen oder plastischen Substanzen. 
Die Vorr. soli insbesondere fiir Backereien Verwendung finden. Dio zu behandelnden 
Stoffe werden in den Misch- u. Ruhrapp. eingefiihrt. Dieser wird dicht abgeschlossen. 
Luft oder andere Gase werden sodann eingeleitet. Nach Beendigung des Ruhrens 
wrd der Druck abgelassen u. der Behalter entleert. (F. P. 676 414 vom 8 /6 . 1929, 
ausg. 22/2. 1930. E. Prior. 8 /6 . 1928.) H o rn .

Siemens-Elektro-Osmose G. m. b. H. (Erfinder: Oswald Gerth), Berlin, Ver- 
fahren zur elektroosmotischen Reinigung von Flussigkeiten, insbesondere von Wassern, 
die in einen mittels Diaphragmen von den Elektroden getrennten Mittelraum ein- 
gebracht werden, dad. gek., daB ein Teil der zu behandelnden FI. zur Spiilung der 
Elektrodenraume benutzt wird. (D. R. P. 498 048 KI. 12d vom 28/6. 1928, ausg. 
17/5. 1930.) H o r n .

Schumachersche Fabrik G. m. b. H., Bietigheim, Herstellung von Filter- 
kórpem mit móglichst gleich groBen Hohlraumen aus Kornern u. einem Bindemittel
1. dad. gek., daB die Kórner zunachst auf eine bestimmte einheithche KorngróBe 
ausgesiebt (durch Anderung der KorngróBe bestimmt man die GróBe der Poren) u. 
mit Kunstharz ais Bindemittel vermischt, sodann in Formen gepreflt u. bei Tempp. 
von 100—200° getrocknet werden. — 2. dad. gek., daB man der M. solche Materialien, 
welche bei den genannten Tempp. mehr oder weniger verdampfen, wie KW-stoffe, 
Schweróle, Paraffin, Montanwachs u. dgl., zusetzt. — Zur Herst. von gegen HF be- 
standigen Erzeugnissen wird CaF2 ais Grundmaterial verwendet. (D. R. P. 498 653 
KI. 80 b vom 9/5. 1925, ausg. 24/5. 1930.) K u h l in g .

Ernst Zala, Baden b. Wien, Filtrierrorrichtung, dad. gek., daB die Filtrierung 
durch feinste etwa auf der Stirn- u. gegebenenfalls auch der Umfangflache einer Scheibe 
vorgesehene Rillen erfolgt, welche durch Abdeckung mittels einer vollen Wand zu 
Filterkaniilen gebildet sind. (Oe. P. 117 664 vom 30/8. 1928, ausg. 10/5. 1930.) H o r n .

Grćgori Javitch und Simon Javitch, Levallois-Perret, Frankreich, Filter fiir 
unter Druck stehende Flussigkeiten, bestehend aus einem zweiteiligen Gehause u. einer 
in demselben angeordneten, aus einem filtrierenden Element u. einem Sieb bestehenden 
Vorr., wobei das DichtschlieBen des Gehauses durch einen Biigel bewirkt wird, dad.



1930. II. H,. A l lg e m e in e  c h e m is c h e  T e c h n o lo g ie . 955

gek., daB dieser Biigel zwei am Ende hakenfórmig ausgebildete Schenkel aufweist, 
die die beiden Schalen des Gehauses aufnehmen u. vermittels einer sich auf die Stutz- 
flache des Biigels stiitzenden Druekschraube zusammendrucken konnen. (Oe. P. 
117 619 vom 29/3. 1929, ausg. 10/5. 1930. F. Prior. 5/4. 1928.) H o r n .

K. & Th. Molier G. m. b. H., Braekwede, Westfalen, Luft- bzw. Gasfilłer, das 
aus mit Prali- u. Leitflachen Tersehenen Bleehen zusammengesetzt ist u. mit Netzfl. 
betrieben wird, gek. durch von den Bleclien iiberdies noch gebildeten Gegenstrom- 
fliiehen, die die iiberschussige Netzfl. entgegen der Stromungsrichtung der Luft noch 
innerhalb des Filterbereiehes abflieBen lassen. (Oe. P. 117574 vom 2/5. 1929, ausg. 
25/4.1930. D. Prior. 5/6. 1928. F. P. 674541 vom 3/5.1929, ausg. 29/1.1930.
D. Prior. 5/6. 1928.) H o r n .

Siemens & Halske, A.-Cr., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans Gerdien, 
Berlin-Grunewald), Me(3- und Registrienorrichtung, insbesondere zur tjberwachung der 
Reinhe.it und Zusammensctzung von Oasen und Gasgemischen, bei der durch die zu 
messende Grófie mehrere interferierende Lichtstrahlen beeinfluBt werden, dad. gek., 
daB die Verschiebung der Interferenzstreifen mit Hilfe von pliotoelektr. Zellen oder auf 
Warmestrahlen anspreehende Vorr., z. B. Thermoelementen, an einem MeBinstrument 
angezeigt werden. — Nach den Unteranspriichen sollen mehrere Stellen entsprechender 
Interferenzstreifen unter Zwisehensehaltung von Prismen auf einen gemeinsamen 
Indicator einwirken. (D. R. P. 499 545 KI. 421 vom 10/4. 1929, ausg. 10/6. 
1930.) G e is z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zum, Trennen von 
Gasgemischen durch Diffusion mit Hilfe eines porósen Stoffes, dad. gek., daB man ais 
Diaphragma Papier, Karton, Textilstoffe oder ahnliches faseriges Materiał verwendot. 
Ais Beispiel ist die Trennung eines Gasgemisches, bestehend aus H2, CH4 u. N2 an- 
gefiihrt. Ais Diaphragma wird in diesem Falle Papier yerwendet. (F 'P. 678 795 vom 
20/7. 1929, ausg. 4/4. 1930. D. Prior. 4/8. 1928.) Horn.

Citogel Gesellschaft fiir chemiscne und technische Erzeugnisse m. b. H., 
Hamburg, Erzeuguwj von Kalte mit Hilfe organischer Flilssigkeit, dad. gek., daB die 
organ. FU. in dem die Nutzkalte abgebenden Verdampfer nicht in tropfbar fl. Form, 
sondern in fein verteiltem Zustande, der durch Aufsaugen der Kaltefl. mittels ab- 
sorbierender Stoffe erzielt wird, zur Verdampfung gebracht werden. — Ais Absorptions- 
mittel sind gekórnte Si02, Adsorptionskohle genannt. Ais Kaltefll. sind erwahnt A., 
Methanol, Aceton. (D .R.P. 498963 KI. 17a vom 30/3.1926, ausg. 30/5. 1930.) D r e w s .

General Electric Co., New York, iibert. von: Anthony J. Nerad, Scheneetady, 
New York, Kessel zur Erzeugung ton (juechsilberddmpfen. An dem Kessel sind unten 
geschlossene Rohre angebraeht, in denen das Hg hin u. zuriickstromt u. durch die 
die Beheizung des Kessels erfolgt. Ais Fiillung wird nicht reines Hg, sondem ein 
Amalgam, z. B. Bleiamalgam verwendet. (A. P. 1759133 vom 11/7. 1927, ausg. 
20/5. 1930.) G e is z l e r .

M. Casale-Sacchi, Rom, Katalytischer Apparat. Der App. eignet sich insbesondere 
zur Durehfuhrung von Druckrkk. bei hohen Tempp., wobei die Rk.-Gase oinen ge- 
schlossenen Kreislauf vollfuhren. Das Gasgemisch wird zunaehst erhitzt, alsdann 
durch den Katalysator geleitet, abgekuhlt, von den Rk.-Prodd. getrennt u. mit Hilfe 
eines Injektors wieder in den Kreislauf zuruckgefiihrt. (E. P. 328139 vom 22/5.
1929, ausg. 15/5. 1930.) D r e w s .

William Schultze, Syrakuse, V. St. A., Herstellung ton Kontaktkorpern, die ganz
oder im wesentlichen aus Fe2 0 3  bestehen, dad. gek., daB das zerkleinerte Fe2 03, dem 
in an sich bekannter Weise MgO o. dgl. zugesetzt werden kann, einer Hitze von 500 
bis 750° ausgesetzt u. in trockenem Zustand einem Druck von 800—1100 at unter- 
worfen wird. — Die Katalysatoren dienen zur Umsetzung von Gemischen von CO 
u. H20 in C02 u. H2. (D. R. P. 498732 KI. 1 2  k vom 24/8. 1924, ausg. 26/5.
1930.) K u h l in g .

Soc. d’fi t ud es et d’Exploitation des Matieres Organiąues, Frankreieh, Ver-
fahren zur Umwandlung ton Metallen und Legierungen ton geringer katalytischer Wirk- 
samkeit in katalytisch hochwirksame Form. Um den Metallen eine móglichst groBe Ober- 
flache zu verschaffen, werden diese abwechselnd mit Cl2  u. NH3  behandelt. (F. P. 
678955 vom 19/11. 1928, ausg. 7/4. 1930.) H o r n .

Marcel Daniel und Henri Jacob, Frankreieh, Ozydations- oder Hydrierungs- 
katalysator, bestehend aus Kohle, die frei von minerał. Stoffen ist u. die Eig. besitzt,
0 2  insbesondere in statu nascendi zu adsorbieren. Die Kohle wird insbesondere durch
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Verkohlen von Cellulose in Form von Sclinitzeln, Spilnen etc. gewonnen u. durch 
■Behandlung mit W.-Dampf gereinigt. (F. P. 680 674 vom 1/7. 1929, ausg. 5/5. 
1930.) __________________  M. F. M u l l e r .

Arthur W. Judge, Engineering materials. Vol. 3. Theory and testing of materials. London:
Pitman 1930. (498 S.) 8°. 21 s. net.

Rudolf Fattinger, Pastoralchemie. Eino Orientierung iiber d. sakramentalen Materien,
liturgischen Metalle, Textilien u. Beleuchtungsstoffe nach d. kirchl. Bestimmungen.
Freiburg; Herder 1930. (X I I ,  192 S.) gr. 8°. M. 6.50; Lw. M. S.— .

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
W. P. Yant, Schwefdwasserstoff in der Industrie. Sein Auftreten, seine Wirkung 

und die klinische Behandlung. Ausfuhrliche Schilderung. (Amer. Journ. publ. Health 
20. 598—608. Juni 1930. Pittsburgh, Pa., Staatl. Bergbehorde, Gesundheitl.
Abtlg.) Sp l it t g e r b e r .

P. A. Jaensch, Zur Klinik und Therapie der Schwefelwasserstofferlcrankungen der 
Augen. Die wichtigste Prophylaxe ist eine sehr ausgiebige Ventilation des Arbeits- 
raumes. Der H 2 S-Geh. der Luft darf 0,5%o nicht iiberschreiten. Alle Arbeiter, die 
friiher an Skrophulose, Horn- u. Bindehautentziindungen gelitten liaben, sind ebenso 
wie die Trachomatósen besonders zu Hornhautsehadigungen disponiert u. von Betrieben, 
in denen mit H2S gearbeitet wird, fernzuhalten. Therapeut. bewahren sich Cocain 
u. fast alle Salben, es scheint ganz gleichgiiltig zu sein, welcher Zusatz zu diesen ge- 
wahlt wird. Besonders giinstig waren Eintraufelungen yon reinem Oliyenol ins Auge, 
wodurch die Schmerzen schlagartig yerschwanden. Empfehlenswert ist eine Kombi- 
nation yon 01ivenol mit Suprarenin. (Arcb. Gewerbepathologie u. Gewerbehygiene 1.
397—407. 9/5. 1930. Breslau, Univ.) F r a n k .

H. Cristiani, Das Fluor der Knochen bei der Fluorrergiftung. Die in Betrieben 
der Al-Industrie móglichen Kórperschadigungen durch F-Dampfe werden geschildert. 
(Ann. Hygiene publ. ind. soeiale 8 . 309—16. Juni 1930. Genf, Hygien. Inst. d. 
Umv.) Sp l it t g e r b e r .

Gerhard Ohnesorge, U ber Zaponlackvergiftung. Bei mehreren in yerschiedenen 
Hutfabriken beschiiftigten Arbeitern, die mit Zaponlack hantieren muBten, kam es 
zu Vergiftungserscheinungen (Sclłleimhautreizungen u. Leberschadigungen). Diese 
sind zuriickzufuhren auf das Vorhandensein von TetraMorathan in dem Lack. Vf. 
fordert die Einschrankung des Gebrauchs yon Tetrachlorathan ais Losungsm. fiir Lacke 
u. dgl. u. prophylakt. die Ausschliefiung yon Blutarmen, Fettleibigen, Leberkranken, 
Alkoholikern, Frauen u. Jugendlichen in Industriezweigen, die Lacke yerarbeiten, 
welche Tetrachlorathan, Benzol-u. seine Homologe u. Halogen-KW-stoffe enthalten. 
(Dtsch. med. Wchschr. 56. 961—63. 6 /6 . 1930. Krankenh. Lankwitz.) F r a n k .

Rudolf L. Mayer, Uber Ekzeme bei der Eisrotfarberei. Bei den an Ekzemen er- 
krankten Farbern handelte es sich um Personen, die eine ausgesprochene Uberempfind- 
licbkeit haben gegen dio freie Diazoniumbase, gleichzeitig aber auch gegen eine Sub- 
stanz, welche bei der Vereinigung von Naphtholgrund mit diazotierter Base entsteht. 
Prophylakt. ist dringend darauf zu achten, daB nur mit Gummihandschuben gearbeitet 
wird u. daB nach jedem Waschen die Arbeiter Arme u. Hande mit Lanolin einfetten. 
Wichtig ist ferner eino Yermeidung der Alkalescenz der Hande u. die Herbeifiihrung 
einer Neutralisation des Alkalis an der Haut nach jeder direkten Beruhrung mit den 
alkal. Grundflotten. (Arch. Gewerbepathologie u. Gewerbehygiene 1. 408—14. 9/5. 
1930. Breslau, Univ.) F r a n k .

F. Bordas, Die metaUisch-organischen Antiklopfmittel und die offentliche Gesundheit. 
Monographie uber das Tetraathylblei. (Ann. Hygiene publ. ind. soeiale 8 . 317—46. 
Juni 1930.) ' ' Sp l it t g e b r e r .

Erika Rosenthal-Deussen, Vergiftungen in einer Fliegenfangerfabrik durch ein 
Hcnnologon des Anilins. Vf. beschreibt subakute Vergiftungserscheinungen, die durch 
den Zusatz eines Homologons des Anilins zum Fliegenleim bei den Arbeiterinnen einer 
Fliegenfangerfabrik yerursacht worden waren. Die Vergiftungserscheinungen zeigten 
ein spezif. Bild; zu den vom Anilin u. Toluidin schon bekannten klin. Symptomen 
gesellte sich ein charakterist. Blutbild. Ohne wesentliche Anderungen des Ilamoglobin- 
geh. u. der roten Blutkorperchen fand sich eine starkę Verminderung der Neutrophilen 
mit Linksyersehiebung u. eine ausgesprochene Yermehrung der Eosinopbilen. Die 
Gefahr einer Gesundheitsschadigung kann erst dann ais yóllig beseitigt gelten, wenn
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die betreffende Amidoverb. dem Arbeitsstoff nicht mehr zugesetzt wird, wenngleich 
auch bereits Verbesserung der Luftung u. Temp. des Raumes u. Yerminderung des 
Zusatzes des verursachenden Stoffes dio Gefahr wesentlich yermindern. (Arch. Gewerbe- 
pathologie u. Gewerbehygiene 1. 380—96. 9/5. 1930. Magdeburg.) F r a n k .

[russ.] Władimir Borissowitsch Komarow, Plotzliche Gasausstromungen (ihre Ursaclicn 
und Bekampfung). Moskau: Gostrudisdat 1930. (60 S.) Rbl. 0.30.

III. Elektrotechnik.
Naoto Kameyama und T. Takashio, Elektrolyte fur Blei-Akkumulatoren. Zusatz 

von n Mol Sulfat (Li, K, Na, Mg, Zn) zu m Mol H 2 SÓ4 liiBt die EK. eines Akkumulators 
groBer werden ais bei m Mol H 2 S04 allein, aber nicht so groB, wie sie bei (m + n) Mol 
H 2 S04 wird. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 179B. Mai 1930. Tokyo 
Imperial Univ., Abtlg. f. angew. Chemie.) L o r e n z .

Abraham Joffe, Leningrad, Elektrisclier Isolierkorper aus krystallinischen Stoffen, 
insbesondere zur Herst. von Hochspannungsakkumulatoren u. -kondensatoren, dad. 
gek., daB er Schichten unter 0,01 mm Dicke enthalt, die durch gut leitende Schichten, 
z. B. Metallschichten, voneinander getrennt sind. — Nach den Unteranspruchen sollen 
ais Isolierstoffe Schichten von CaC03, A1PO.,, A120 3 unter Zusatz von Bindemitteln 
oder Zement verwendet werden. Man erhalt einen Isolierkorper, dessen Durchschlags- 
festigkeit proportional der Gesamtschichtdicke ansteigt, wahrend bei der Ver\vendung 
von homogenen Isolierstoffen die Durchschlagsfestigkeit eine Funktion der Dicke der 
einzelnen Schicht ist. (D. R. P. 499 604 KI. 21c vom 16/7. 1925, ausg. 10/6. 
1930.) _ _ G e is z l e r .

Felix Singer, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Herstellung von Isolierkórpem 
aus Steinzeug nach Patent 493001, dad. gek., daB der groBcre Teil des in den Steinzeug- 
massen enthaltenen Fe u. Ti in die hohere Oxydationsstufe nach an sieh bekannten 
keram. Arbeitsmethoden ubergefiihrt wird. — Eine Steigerung der elektr. Durch
schlagsfestigkeit soli erreicht werden. (D. R. P. 498149 KI. 21c vom 4/4. 1926, ausg. 
19/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 493001; C. 1930. I. 2780.) G e is z l e r .

Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G., Deutschland, Isoliermaterial. Die mit 
Isoliermitteln getrankten Papierstreifen zum VerschlieBen u. Verbinden von Kabel- 
enden werden durchlocht, um die Bldg. von Lufteinsehliissen zwischen den einzelnen 
Lagen zu vermeiden. (F. P. 681011 vom 30/8. 1929, ausg. 8/5. 1930. D. Prior. 27/9. 
1928.) G e is z l e r .

Luis de Ayestaran, Zarauz, Spanien, Isolierstoffe. 3 Teile fein gepulyerte Holz- 
kohle werden mit 2 Teilen einer geschmolzenen Mischung von Bienenwachs, Harz 
u. Asphalt innig gemengt u. die M. geformt. Die Erzeugnisse dienen ais elektr. u. 
Warmeisolatoren. (A. P. 1760 044 vom 9/11. 1928, ausg. 27/5. 1930.) K u h l in g .

Brown Co., iibert. von: Everett W. Lovering und Wallace B. van Arsdel, 
Berlin, New Hampshire, Herstellung von imprdgnierten, wasserfeslen Gegenstdnden aus 
Papierstoff, insbesondere Isolierrollen fiir Kabel, durch Impragnieren der geformten 
Stiicko mit Pech, beiderseitiges Auftragen einer Schicht von Stearinpech u. dariiber 
eine Schicht von geblasenem Asphalt. (A. P. 1751 935 vom 1 2 / 1 2 . 1928, ausg. 25/3. 
1930.) M . F. M u l l e r .

Stephan Ossipowitsch Kislicyn, Moskau, Herstellung gegen Wdrme und Elek- 
trizitdt isolierender Kórper aus Torf unter Verwendung von Salzen des Al u. des B,
1. dad. gek., daB frischer Torf mit einem Salz des Al, z. B. Alaun, ohne Erhitzung ver- 
mischt, nach kurzer Lagerung ohne Zwischentrocknung mit einem Salz des B 
z. B. Boraxlsg., ohne Erhitzung vermischt u. darauf geformt wird. — 2. dad. gek., 
daB die M. vor dem Formen mit Pech oder einem alinlichen Bindemittel vermischt wird.
— Durch Billigkeit u. Schnelligkeit ist das Verf. den bekannten Verff. zur Herst. von 
Isolierkorpern uberlegen. (D. R. P. 499 640 KI. 80b vom 4/1. 1927, ausg. 13/6. 1930. 
Russ. Prior. 27/1. 1922.) K u h l in g .

Soc.Mieres Ltd., England, Elektrodefiir elektr. Batterienu. elektrolyt. Zersetzungs- 
zellen, bestehend aus einer Fe-Si-Legierung. Ais Beispiel ist eine solche mit 14—15% Si 
genannt. (F. P. 680 618 vom 21/8. 1929, ausg. 2/5. 1930. E. Prior. 21/9. 1928.) G e is z l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Spoun, 
Ludwigshafen a. Rheinj, Verfahren zur Herstellung von Elektroden fur Se.kundarele.me.nte,

XII. 2. - 6 1
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insbesomlerc solche mit alkalischen Elektrolyten, napli Patent 491489, dad. gek., daB 
die Ausfallung der akt. M. aus ihren Verbb. inncrhalb der Poren des porósen Materials 
u. (oder) die Auswaschung der dabei entstanden.cn 1. Stoffe in der Hitze zweckmiiBig 
beim Sieden der Fl., gegebenenfalls boi gleichzeitiger elektrolyt. Behandlung der Elek- 
trode, Yorgenommen wird. — Die Entfernung des bei der Umsetzung entstehenden 
Alkalisalzes (NaNOa) aus den Elektroden soli erleichtert werden. (D. R. P. 498 611 
KI. 21b vom 1/12. 1928, ausg. 24/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 491489; C. 1930. I. 
2603.) Ge is z l e r .

Siemens-Planiawerke Akt.-Ges. fiir Kohlefabrikate, Berlin-Lichtenberg, Ver- 
faliren zur Iierstellung von Elektroden fur elektrische Ofen, dad. gek., daB die zu formende, 
mit einem Bindemittol piast, gemachte Kohlemasse wahrend der Formung evakuiert 
wird. — Nach den Unteranspriichen soli die Formung nach dem Riittelverf. erfolgen. 
Ais Bindemittel wird Wasserglas empfolilen. Der EinschluB von Luftblasen in der M. 
wahrend der Formung soli yermieden werden. (D. R. P. 498 443 KI. 211i vom 16/9.
1925, ausg. 22/5. 1930.) G e is z l e r .

Heinz Benda, Braunschweig, Verfahren zur Erzeugung von Kohleelektroden oder 
sonstiger geformter oder ungeformter Kohlekorper durch Hitzespaltung reiner KW- 
stoffe, oder KW-stoffhaltiger Gasgemische, dad. gek., daB ein oder mehrere relatiy 
zum Spaltraum unter Druckstehende Gasstróme auf einen durch irgendeine Beheizungs- 
art, ausgenommen durch den direkten Lichtbogen, hocherhitzten kleinen Ausgangs- 
kern der gewiinschten Form derart geleitet werden, daB die entstehenden Kohlenteilchen 
festbrcnnen u. unmittelbar zu den gewiinschten Korpern anwachsen. — Die Verwendung 
von Teer u. Pech ais Bindemittel fur die Kolile soli yermieden werden. (D .R . P. 498 519 
KI. 21b vom 26/1. 1928, ausg. 23/5. 1930.) G e is z l e r .

Braunschweiger Hiittenwerk G. m. b. H., Neu Malverode b. Braunschweig, 
Verfaliren zur Herstellung ton Kohlebiirsten o. dgl. aus einem innigen Oemisch von fein 
zerteiltem Metali und Grapliit, das unter Erhitzen auf Rotglut stark zusammengepreBt wird, 
dad. gek., daB das Erhitzen des Gemisches wahrend des PreBvorganges durch einen 
elektr. Strom erfolgt, der durch das yerdiohteto Gemisch hindurchgeleitet wird. — 
In don Unteranspriichen wird vorgeschlagen, das Gemisch in eine Hulse einzubringen, 
u. hier einem PreBdruck von beiden Seiten zu unterwerfen. AuBerdem soli ein Oxy- 
dationsmittel zugesetzt werden. Es sollen gutleitende u. iiuBerst widerstandsfahige 
Kohlebiirsten erhalten werden. (D. R. P. 499 934 KI. 21d vom 11/12. 1927, ausg. 
14/6.1930.) G e is z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Frankfurt a. M.-Hochst, und Richard Karl Muller, Bad Soden, Taunus), Verfahren 
zur Herstellung ton Akkumulatorenplatten aus Blei-Bleilegierungsmetallen, dad. gek., 
daB zur Verhinderung der Weglegierung des Hartblei- bzw. Bleigerippes das in dieselbe 
einzugieBende Bleialkali- bzw. Erdalkalimetall mit solchen Beimengungen (z. B. K, 
Zn, Ba, Hg) legiert wird, daB sein F. nur wenig iiber bzw. melir oder weniger weit 
unterhalb dem des Bleis bzw. Hartbleis liegt, 2. dad. gek., daB man das Hartblei- bzw. 
Bleigerippe mit einem die Warme scliwer leitenden schutzenden Uberzug versieht, der 
vor oder wahrend der Formation wieder entfernt werden kann. (D. R. P. 499 835 
KI. 21b vom 5/6. 1927, ausg. 13/6.1930.) G e is z l e r .

H. Leitner, London, Positińe Sammlerplatlen. Nickelplatten geeigneter GróBe 
u. Form werden bei der Elektrolyse von 1—2°/0ig- Lsgg. von NaOH oder KOH ais 
Anoden geschaltet, welche noch ein Alkalisalz, z. B. NaCl, NaN03, NaC103, oder die 
entsprechenden Salze des K enthalten. Die Nickelplatten iiberziehen sieh bei dieser 
Behandlung mit einer Oxydschicht. AnschlieBend werden die Platten in n. KOH 
wiederholt geladen u. entladen. (E. P. 314123 vom 24/3. 1928, ausg. 18/7. 1929.) Kij.

Oskar Clemens, Berlin-Karlshorst, Schutztorrichtung fiir elektrische Sammler, 
Polarimticmszellen, elektrolytische Oleichrichter und Kondensatoren, bei denen benach- 
bart zu den gas- u. fliissigkeitsdicht verschlossenen Sammlerzellen besondere Schutz- 
zellen angeordnet sind, die mit den iibrigen Zellen durch bis auf dereń Boden reichende 
Gasabłeitungsrohre in Vorb. stehen, dad. gek., daB die Schutzzellen mit Glaswolle 
oder anderen kleinstiickigen aufsaugenden oder porosen Korpern, wie Glaskugeln, 
Glaspulver, Bimsstein, SiHcagel ganz oder teilweise gefiillt sind. — Die mit den Gas- 
blasen mitgerissenen Elektrolyttrópfchen sollen vollkommener zuriickgehalten werden, 
ais bei dem bekannten VerschlieBen der Zellen mit Glaswollstopfen. AuBerdem ist ein. 
Neigen der Zelle moglieh, ohne daB ein Auslaufen des Elektrolyten eintritt. (D. R.P.
498 216 KI. 21b vom 13/1. 1929, ausg. 19/5. 1930.) G e is z l e r .
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Mieres Ltd., England, Elektrolyt fur Sammler mit Zn odor einem ahnliehen Metali 
ais Katliode, bestehend aus einer Lsg. von ZnCI, u. KBr, die mit etwas HC1 bis zur 
schwaeh sauren Rk. angesauert ist. Die Zahl der Auf- u. Entladungen soli vermehrt
werden. AuBerdem besitzt der Elektrolyt geringen Widerstand. (F. P. 680 617 vom
21/8. 1929, ausg. 2/5. 1930. E. Prior. 21/9. 1928.) G e is z l e r .

Immanuel Estermann, Hamburg, Elehtrolyt fiir galvanische Elemente des Le- 
clanchetypus, dad. gek., daB er ais Nebendepolarisator K 2Cr2 0„ Chinon oder Methylen- 
blau enthalt. — Ein Herausąuellen des dickfl. Elektrolyten, insbesondere bei Elementen 
mit kleinen Zellen, soli yerhindert werden. (D. R. P. 498286 KI. 21b vom 18/1. 1927, 
ausg. 21/5. 1930.) G e is z l e r .

Burgess Battery Co., iibert. von: Wayne D. Staley, Madison, Wisconsin, 
Trockenelement. In das die Anodę bildendc Zn-GefiiB wird zunachst eine Sehieht Wachs 
zur Isolation des Bodens eingegossen. Darauf wird der Kohlekern eingebraoht, der 
mit einer Sehieht aus ungelatinierender Starkę, die mit 10—40% NH4C1 u . 1—4% 
gelatinierender Starkę ais Bindemittel yersetzt wird, umgeben ist. Ais Elektrolyt 
dient eine Lsg. von ZnCl2 u. NH4C1. (A. P. 1760 090 vom 6/7. 1928, ausg. 27/3. 
1930.) . G e is z l e r .

N. V. Philips’ Gloilampenfabrieken (Erfinder: Kareł Marinus van Gessel), 
Eindhoven, Holland, Verfaliren zur Herstellung von Oxydkathoden. (D. R. P. 499 670 
KI. 21g vom 12/10. 1926, ausg. 12/6. 1930. N. Prior. 6/4. 1926. — C. 1927. II. 2220—21 
[E. P. 274 233].) G e is z l e r .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Christian Kramer, 
Berhn-Pankow), Kathodenisolator fiir Metalldampfgleichrichter. Die Venvendung von 
an der Oberflache oxydiertem Al, Mg oder einer Legierung aus diesen Metallen ais 
Kathodenisolator fiir Metalldampfgleiehriehter. — Der Oberzug ist festhaftend u. 
vertragt eine Spannung von 100 Volt, ohne daB dio aus dem Oxyd bestehende Isolier- 
schieht durehsehlagen wird. (D. R. P. 498 373 KI. 2 1 g vom 4/5. 1929, ausg. 21/5. 
1930.) _ _ G e is z l e r .

International Standard Electric Corp., New York, Verfahren zur Herstellung 
von Massekernen, dereń magnetische Teilchen rorzugsweise aus Permalloy bestehen, und 
dureh ein hitzebestandiges Isoliermittel vcmeina7ider isoliert sind, dad. gek., daB dem 
hitzebestandigen Isoliermittel ais FluBmittel ein in der Warme wenig bestandiges Metall- 
oxyd zugesetzt wird, das bei einer nachfolgenden Warmebeliandlung des Massekerns
0 2  abgibt, derart, daB auf der Oberflache der magnet. Teilchen ein Oxydbelag gebildet 
wird. — Ais FluBmittel wird Zn(OH)2, ais Isoliermittel Mg(OH) 2 empfohlen. Dio Iso- 
lation der Metallteiłchen soli verbessert u. die Herstellungsweise beschleunigt werden. 
(D. R. P. 498 826 KI. 21g vom 8/12. 1927, ausg. 28/5. 1930. A. Prior. 3/1. 1927.) Gei.

IV. Wasser; Abwasser.
Claussen, Berichte aus der Praxis. „Tartrizid“, ein Kesselsteingegenmittel. Emp- 

fehlung des Kesselsteingeheimmittels Taitricid (vgl. B r o g l io , C. 1928. I. 2526). 
(Brennstoff- u. Warmewirtschaft 12. 127—29. Mai 1930.) Sp l it t g e r b e r .

K. Rietz, Calegulith, ein probates Kesselsteinverhiitungsmittel. Empfehlung des 
Kesselsteingeheimmittels Categidith (vgl. W a l t e r , C. 1929- II. 2924). (Olmarkt 12. 
188—89. 17/6. 1930. Berlin, Wissenschaftl. Zentralstelle fiir Ol- u. Fettforsch.) Sp l .

J. J. Brennan, Schutz der Dampfkessel gegen Sprddigkeit. An Stelle des bekannten 
Sodasulfatverhaltnisses soli ein Verhaltnis von (Na2C03 + Na2 S04) : NaOH treten. 
(Power 71. 908—10. 10/6. 1930. Northern States Power Comp.)“ Sp l it t g e r b e r .

—, Beeinflussung der Zdhigkeit ausgeflockter Substanzen. Die Art u. Weise der 
Wasserreinigung dureh Ausfloekung der organ. Bestandteile wird beeinfluBt dureh 
Mikroorganismen, Kolloide u. Temperaturwechsel. (Water Works Sewerage 77. 184 
bis 188. Juni 1930.) Sp l it t g e r b e r .

— , Vorbehandlung mit Ammoniak in Springfield, III. In 2-jahriger Betriebsdauer 
konnte im Wasserwerk von Springfield dureh NH3-Behandlung der Chlorphenol- 
geschmaek beseitigt werden. (Publ. Works 61- Nr. 6 . 35—36. Juni 1930.) Sp l it t g .

John F. Kingsley, Vorchlorung der Filier. Vorchlorung verbessert die Filter- 
wrkg., entfernt die Wasserfarbung u. vermindert die Menge des Spiilwassers. (Water 
Works Sewerage 77. 194—95. Juni 1930. Newburgh, N. Y., Stadt. Gesundheits- 
amt.) S p l it t g e r b e r .

Haupt, Abimsserfragen in der Papier- und Zellstoffindustrie. Eine mechan. Vor-

61 *
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reinigung der Abwasser ist in allen Fallcn notwendig, u. liegt auch im Interesse der 
Papierindustrie selbst wegen der dabei oft móglichen Wiedergewinnung noch verwert- 
barer Stoffe. Seliwieriger ist die Zuruckhaltung der gel. Verunreinigungen, die sieli 
hauptsiiclilich in don Abwassern der Holz- u. Strohzellstoffabriken finden. Selbst beim 
Eindampfen der konz. Laugen gelangen mit den Waschwassern noch gewisse Mengen 
gel. organ. Stoffe in dic Gewasser. Diese Stoffe lassen sieh nicht aus den Abwassern 
ausseheiden, sie begunstigen aber nur bei ungeniigender Verdiinnung das Pilzwachstum. 
Das Aufnahmevermogen der Fliisse ist begrenzt; dies ist seitens der Industrie in den 
letzten Jahren nicht immer bei geplanten Erweiterungen beobaehtet worden. Anderer- 
seits mussen alle iibertriebenen Anforderungen an den Rcinheitsgrad der einzuleitenden 
Abwiisser wegen der damit yerbundenen Unwirtscliaftliclikeit abgelehnt werden. 
(Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 27. 65—70. Beilage zu 
Wchbl. Papierfabr. 61. 31/5. 1930.) B r a u n S.

H. A. J. Pieters, PhenolbesUmmung in Abwassern. Vf. erórtert einige Methoden 
zur Phenolbest. in Abwassern. Man bestimmt den Phenolgeh. fiir Konzz. <  150 mg/Liter 
der ursprunglichen Lsg. colorimetr. unter Benutzung der Farbrk. mit dem Ileagenz 
yon F o l in  u . D e n is . Konzz. von 150—1000 mg/Liter bestimmt man am besten 
nephelometr., wahrend gróBere Konzz. jodometr. titriert werden. (Chem. Weekbl.
27. 334—37. 3 1 / 5 . 1 9 3 0 . ) ________ ________  K. W o l f .

John M. Hopwood, Dormont Borough, Pennsylvanien, iibert. von: Ralph
E. Hall, Pittsburgh, Pennsylvanien, Verfahren zur Verhinderung des Schaumens voii 
Kesselspeisewasser. W., w'elches Ca-, Ba- oder Sr-Salze enthalt, aber nur geringe 
Mengen verseiften Materials, daneben Na2C03 oder NaHC03 u. NaOH, wird versetzt 
mit ahphat. Oxysauren oder aromat. Di- oder Trioxyverbb., z. B. Weinsaure, Citronen
saure, Pyrogallol, Gallussauro u. a. — W., welches weniger Ca-, Ba- oder Sr-Salze 
enthalt, wird mit hoher aliphat. Alkoholen versetzt, wie Cetyl-, Ceryl-, Myrieylalkohol 
oder Sterinalkohole, z. B. Cholesterin, Phytosterin u. a. — W., der vorbescliriebenen 
Art, aber mit einem hóheren Geh. an verseiften Stoffen, wird mit Gasen, wie Luft, 
N2, Verbrennungsgasen oder Naturgasen, behandelt. (A. P. 1759 615 vom 4/12.
1926, ausg. 20/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Permutit Co., ubert. von: Walter H. Green, Chicago, Illinois, Verfahren und 
Apparatur zum Enthdrten von Wasser in ununterbrochenem Arbeitsgang mittels basen- 
austauschender Stoffe, die fortwiihrend durch ein zentrales Tauchrohr mittels einer 
Wasserstrahlpumpe vom Boden des Entharters in ein SalzsoleregeneriergefaB gefórdert 
werden, um yon dort in feiner Verteilung von oben her gleichzeitig mit dem von unten 
zugeleiteten harten W. in den Entharter zugefiihrt zu werden. Die feinen Zeolithteilclien 
sinken dann zu Boden u. werden nach Verlust ihrer Wirksamkeit von dort wieder 
durch die Stralilpumpe weggefiihrt u. regeneriert. Das Frischwasser kommt hiernach 
zunachst mit dem weniger wirksamen Entliartungsmaterial u. beim Aufsteigen in dem 
Entharter mit dem in feiner Verteilung herabfallenden regenerierten Entharter in 
Beruhrung. An Hand von Zeichnungen ist die App. zur Durehfuhrung des Verf. be
schrieben. (A. P. 1752 339 vom 19/7. 1924, ausg. 1/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

Walter N. McConkey, Lima, Ohio, Herstellung eines fliissigen Wasserenthartungs- 
mittels. Zu einer Na-Aluminatlsg., die 65% W., 20% NaOH u. 10% A120 3 oder ent- 
spreehende Mengen Na- oder K-Alaun oder A1C13 enthalt, werden 5—10% Na3P04-
12 H20 u . 1—2% Glyeerin oder Ricinusol zugesetzt. (A. P. 1 753 661 vom 24/9. 1927, 
ausg. 8/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

Frederic Wilkes, Wilkinsburg, Pennsylvanien, Reinigungs- und Wasserentharlungs- 
mitlel, besteliend aus 33,3 Teilen Na2 Si03, 2,66 Teilen Na?B4 0 7 in 6 6 , 6 6  Teilen W. gel., 
u. 3 Teilen NH3. Das Prod. dient insbesondere zum Reinigen von Decken, Wilnden, 
Tapeten, HolzfuBboden u. Holztafeln, der Hande u. zum Waschen von Wasche etc. 
(A. P. 1753 395 vom 5/4. 1928, ausg. 8/4. 1930.) M . F. M u l l e r .

Ohio Sanitary Engineering Corp., iibert. von: John T. Travers und 01iver
M. Urbain, Columbus, Ohio, Yerfahren zum Reinigen vcm Trink- und Abwassern durch 
Zusatz eines nicht vergarbaren kolloiden Stoffes, wie Bentonit, piast. Tone, kolloidaler 
Mergel etc., ferner von Ca(OH) 2 u. eines Elektrolyten, z. B. CaS04, in solchen Mengen, 
daB die [H ] der Lsg. so eingestellt ist, daB die nicht yergarbaren Kolloide in dem W. 
eine negative Ladung tragen u. daB der nicht vergarbare kolloide Zusatzstoff die posi- 
tiyen Ionen des Elektrolyten aufnimmt u. genugend negative Ionen frei macht. 
Der Elcktrolyt- CaS04 wird dissoziiert in Ca + S04 u. 2 S04 + 2 H20 =  2 H 2 S04 + 02.



Auf dem frei wordenden Sauerstoff berukt dio sterilisierende Wrkg. bei dem Vcrf. 
(A. P. 1754129 vom 13/7. 1928, ausg. 8/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

Ohio Sanitary Engineering Corp., iibert. von: John T. Travers, Columbus, 
Ohio, Charles H. Lewis, Harpster, und 01iver M. Urbain, Columbus, Ohio, Ent- 
'phmolisieren von Abwassem aller Art, die insbesondere Phenol in auBerordentlicher 
Verdiinnung enthalten, mittels eines Gemisehes aus 15% PeSO.„ 20% Ca(OH) 2 u. 
65 Teilen mit ELSO., behandelter Mergel- oder Zementstaub, der kein CaO oder CaC03  

mehr enthalt. Die [H‘] der Lsg. wird dabei auf 10,8 gebracht. Das W. wird nach Zu- 
gabe der Mischung 15 Min. stehen gelassen u. dann von dem ausgefallenen Schlamm 
befreit. (A. P. 1754 068 vom 27/8. 1928, ausg. 8/4. 1930.) M. E. M u l l e r .

V. Anorganische Industrie.
R. VondraĆek, Die Unłersuchung von Calciumcarbid und die lschecJioslovakischen 

Normen. (Chemickó Listy 24. 193—97. 10/5. 1930.) Ma u t n e r .

L. Putnoky, Budapest, Verfahren zur Hersłellung von Persauren oder dereń Salzcn 
oder von Peroxyden, dad. gek., daB man eine HF enthaltende Salzlsg. unter Verwendung 
eines Diaphragmas der anod. Oxydation aussetzt. Eine besondere Ausfuhrung des 
Verf. zur Herst. von HMnOt oder dereń Salzen besteht darin, daB man eine H 2 S04- u. 
HF-haltige MnSO^-Lsg. in Ggw. eines Diaphragmas der anod. Oxydation aussetzt, u. 
aus der erhaltenen Anodenfl. dio gebildeten Rk.-Stoffe durch Ausfrieren u. folgender 
fraktionierter Neutralisation gewinnt. (Ung. P. 95 430 vom 9/8. 1927, ausg. 2 / 1 2 .
1929.) G. K o n ig .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg, Berlin-Nieder- 
echóneweide), Reinigung von Mineralsauren, insbesondere Salzsdure, gemaB D . R. P. 
477 100, gek. durch die Verwendung von Kieselsauregol fiir sich oder in Kombination 
mit akt. Kohle. (D. R. P. 499 658 KI. 12i vom 31/7. 1923, ausg. 12/6. 1930. Zus.
zu D. R. P. 477100; C. 1929. II. 470.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Alkalifluorid^. Die ent- 
sprechenden Chloride werden bei unterhalb 50° liegenden Tempp. mit HF im t)ber- 
schuB behandolt. Man erhalt hierbei unter Entweichen von HC1 ein fl. Alkalifluorid, 
an das HF lose gebunden ist. Durch Erhitzen dieser Additionsverb. auf ca. 100° erhalt 
man Fluorid u. Bifluorid. LiiBt man dagegen HF bei Tempp. von 80—120° auf die 
Chloride einwirken, so erhalt man unmittelbar Fluoride. (E. P. 328 211 vom 18/1.
1929, ausg. 22/5. 1930.) D r e w s .

Francis H. Snyder und Edgar D. Newkirk, Syracuse, V. St. A., Ammoniak-
synthese. Das Frischgasgemisch wird iiber erhitztes Cu o. dgl. geleitet, um es von 0 2 

zu befreien, hierauf stark komprimiert, durch Abkiihlung u. Leiten durch fl. NH3 

von Schmierol u. anderen Verunreinigungen gereinigt u. dem Kontaktraum zugefuhrt. 
Nach Verlassen des Kontaktraumes wird das Rk.-Gemisch stark abgekuhlt u. das 
dabei abgeschiedene fl. NH3  zunachst zur Reinigung des Frischgases benutzt. (A. P. 
1760 013 vom 21/2. 1927, ausg. 27/5. 1930.) K u h l in g .

Karl Muller, Berlin, Synthełische Hersłellung von Ammoniak unter fortlaufender 
Wiederverwcndung der bei der Rk. nicht umgesetztcn Stickstoff-Wasserstoffanteile 
zu erneutem Umsatz u. ihrer Behandlung mit fl. NH3, dad. gek., daB das umlaufende 
fl. NH3 vor der jeweihgen Verwendung durch Entspannung von den in dem vorher- 
gehenden Arbeitsgang aufgenommenen Fremdstoffen befreit wird. — Die bei der Ent
spannung mit den Fremdstoffen, CH., u. dgl., vergasten Teile des fl. NH3  werden auf 
Ammonsalz verarbeitet. (D. R. P. 499 928 EU. 12k vom 3/7. 1926, ausg. 14/6.
1930.) K u h l in g . 

Max Buchner, Hannover, Hersłellung von Ammoniak aus Kalksticksłoff unter
Wiedergewinnung des CaO u. aller sonst im Verlauf des Verf. benotigten Stoffe, dad. 
gek., daB der Kalkstickstoff mit annahernd aquivalenten Mengen Alkalifluorid ver- 
seift, das dabei abfallende CaF„ mit Alkalichlorid u. SiF,, in Ggw. von Saure zu Alkali- 
silicofluorid gestaltet wird, aus "dem durch Erhitzen einerseits das Alkalifluorid, anderer- 
seits das SiF4 zuriickerhalten wird, wahrend das abfallende CaCl, mit dom bei der Ver- 
seifung entstehenden NH3 u. C02 in NH,C1 u. CaC03 verwandel"t wird, welch letzteres 
der Gewinnung von CaC2 zugefuhrt wird, wobei das erforderliche C02 durch Ver- 
brennen des bei der Entstehung von Kalkstickstoff aus CaC2 frei werdenden C erhalten 
wird. — Das Verf. arbeitet ohne Bldg, liistiger Abfallcrzeugnisse, Dio entnommenen
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Prodd., Alkalicarbonat u. NH3, sind sehr rein. (D. R. P. 498 431 K I. 12 k vom 22/7. 
1924, ausg. 22/5. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Salpetersdure. Konz. HN0 3 

wird von darin enthaltener H 2 S04 befreit durch Zusatz von Oxyden, Hydroxyden, 
Carbonatcn, Nitraten solcher 2- oder 3-wertiger Metalle, dic in konz. HN0 3 1. Nitrate 
bilden. Diese ergeben alsdann mit der H 2 S04 unl. Sulfate. An geeigneten Metallen 
sind genannt: Mg, Al, Fe, Zn, Mn, Ni. Umgekehrt kann man diese Metalle aus konz. 
HN03 entfernen, wenn man entsprechende Mengen von H„S04 oder 1. Sulfaten zusetzt. 
(E. P. 328156 vom 14/6. 1929, ausg. 15/5. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Helmut Weiss- 
bach, Mannheim Freudenheim), Reinigung hochkonzentrierter Salpetersdure gemaB
D . R. P. 495 627, 1. dad. gek., daB an Stello der Oxydo, Hydroxyde oder Nitrate drei- 
wertiger Metalle die entsprechenden Verbb. des Mg oder zweiwertiger Schwermetalle 
mit Ausnahme des Pb verwendet werden oder aber die Ionen dieser Metalle durch 
Fiillung mit H 2S04 oder 1. Sulfaten entfernt werden. 2. dad. gek., daB an Stello der
Oxyde, Hydroxyde oder Nitrate der in Betracht kommenden Metalle andere reaktions- 
fiihige Verbb. dieser Metalle oder die Metalle selbst verwendet werden. (D. R. P. 
499 820 KI. 12i vom 11/4. 1929, ausg. 13/6. 1930. Zus. zu D. R. P. 495627; C. 1930.
I. 3593.) D r e w s .

Ferdinand Stein, Hannover, Herstellung von fiir die Fabrikation von Ammonium- 
sulfat und Alladisidfat oder dereń Doppelsalzen geeigneten Losungen. (D. R. P. 497 611 
KI. 121 vom 12/11. 1924, ausg. 19/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 453118; C. 1928. 1. 563. —
C. 1926. II. 2838 [F. P. 610 906].) D r e w s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg, Berlin-Nieder- 
schonewoide), jEntfernen von Arsenverbindungen aus Gasen, insbesondere HC1- u. HF- 
haltigen Gasen gemaB D . R. PP. 477 100 u. 497 625, dad. gek., daB man die Gase, 
nachdem man sio auBer von Feuchtigkeit auch von allen sonstigen Verunreinigungen 
befreit bat, der Einw. von akt. Kohle aussetzt. (D. R. P. 498 597 KI. 12i vom 24/10. 
1922, ausg. 23/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 477100; C. 1929. U. 470.) D re w s .

A. P. Okatow, Leningrad, Silicagel. Man gibt Na2 Si03-Lsg. in solcher Menge zu 
HC1, daB die Mischung noch sauer bleibt. Man laBt die Mischung solange stehen, bis 
die zuerst entstandene Gallerte sich mit Fl. bedeekt u. aufbricht. Die Gallerte wird 
alsdann in Stucke zerbrochen u. mit einor Alkali- bzw. Ammonphosphat- oder -sulfatlsg. 
behandelt, die ausreichend ammoniakal. ist, um die im Gel enthaltene Saure zu neu- 
tralisieren. Das Gel wird gowaschen u. bei 150—200° getrocknet. (E. P. 328 241 vom 
23/10. 1928, ausg. 22/5. 1930.) D r e w s .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz, Aklive Kohle. (D. R. P. 
492227 KI. 1 2 i vom 28/12. 1927, ausg. 13/6. 1930. — C. 1930. I. 275 [F. P. 
666365].) D r e w s .

Max Schaidhauf, Durach b. Kempten, Allgiiu, Herstellung von Kunstgraphit durch 
elektr. Erhitzung C-haltiger Materialien gemaB D. R. P. 488 929, dad. gek., daB man 
bei dem Verf. des Hauptpatentes die Retortenkohlo durch Koksofenkohle ersetzt. 
(D. R. P. 498 584 KI. 12i vom 29/8. 1926, ausg. 23/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 488929;
C. 1930. I. 1990.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kaliumnilrat. Bei der Herst. 
von KN03  durch Umsetzen von Ca(NÓ3 ) 2 mit KC1 gibt man zu der Rk.-Lsg. NH3 zu, 
wobei dio Ausbeute an KN03  erhóht wird; das CaCl2 wird ais CaCl2 -6 NH 3  ausgefallt. 
Durch Erhitzen laBt sich diese Verb. in reines NH3  u . CaCl2 aufspalten. Man gibt 
z. B. KC1 zu einer Lsg. von Ca(N03 ) 2 u. kiihlt auf ca. 0° ab, wobei sich KN03 ab- 
scheidet. Leitet man nunmehr NH 3 ein, so scheiden sich weitere Mengen von KN03  ab. 
Behandelt man nach der Abtrennung des KN03 die Mutterlauge bei 0° u. unter einem 
Druck von 5 at weiter mit NH3, so wird CaCl2- 6  NH3 ausgefiillt. Man kann auf diese 
Weise NH3  aus Gasgemischen entfernen, wobei statt der Ca-Salze auch Mg-Salze ver- 
wendet werden konnen. (E. P. 328 272 vom 12/12. 1928, ausg. 22/5. 1930.) D re w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Arthur Voss und Franz Brunntrager, Frankfurt a. M.-Hochst), Herstellung ton 
Magnesiumchromdoppehalzen, dad. gek., daB man chromsaurc Magnesiumsalze in Ggw. 
oder Abwesenheit von Sauren mit reduzierenden Mitteln behandelt. — Die so her- 
gestellten Salze finden ais Gerbmittel fur Leder Verwendung. Beispiel: In eine 25%ig. 
Lsg. von 60 Gewichtsteilen MgCr2 0 7 u. 120 Gewichtsteilen konz. HC1 (22° Be) laBt 
man bei 90—100° unter RuckfluBkuhlung u. unter Ruhren 15 Gcwiehtsteile Methanol
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einlaufen. Nach 2—3std. Kochen ist die gesamte Chromsiiurc rcduzicrt, u. dio an- 
fallcnde griine Cr-Lauge ergibt bei der Einbadchromgcrbung zarte volle Leder. (D. R. P.
499 731 KI. 12m vom 11/7. 1925, ausg. 12/6. 1930.) D r e w s .

Kurt Levin, Planegg b. Miinchen, Gewinnung ton Doppelfluoriden des zweiwertigen 
Mangans, dad. gek., 1. daB man bei einer NaF-Lsg. oder einer A1F3-Lsg. eine Mangano- 
salzlsg. in solchen Mengen hinzufiigt, daC auf 1  Atom Mn mindestens 3 Atomo F 
kommen. 2. dad. gek., daB man das Rk.-Gemisch auf hohere Temp., z. B. auf 70°, 
erwarmt. 3. Gewinnung von reinom MnF2, dad. gek., daB man den naeh 1 oder 2 aus 
Manganosalzlag. u. A1F3 -Lsg. gewonnenen Nd. trocknet u. so hocli erhitzt, daB das 
A1F3 sublimiert u. reines MnF2  zuriickbleibt. (D. R. P. 498 583 KI. 1 2 i vom 1/4.1926, 
ausg. 23/5. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: C. E. Marburg), 
Herstellung von To7ierde. Die Mutterlaugen, die bei dor Abtrennung oder Wascbung 
des nach dem Verf. des Schwed. P. 57 429 erhaltenen Krystallbreis von A1C13 erhalten 
werden, werden nach geeigneter Verdiinnung mit Al203-haltigen Stoffen, insbesondero 
mit gegliihtem Ton, behandelt u. in gleicher Weise wie frische AufschluBlsg. oder zu- 
sammen mit dieser eingedampft. (Schwed. P. 62 973 vom 14/9. 1925, ausg. 17/5. 1927.
D . Prior. 2/10. 1924. Żus. zu Schwed. P. 57429; C. 1925. II. 1627.) D r e w s .

Industrial Associates Iucorp., New York, tibcrt. von: Arthur B. Jones, New 
Jersey, Verfahren zur Herstellung granulierłer Stoffe. Eine verd. Lsg. des zu gewinnenden 
Stoffes wird unter solchen Bedingungen, z. B. in Ggw. h. Gase, yerspriiht, daB der 
Stoffjjin fcster Form anfallt. Dieser wird sodann, z. B. durch Warmeeinw. oder durch 
Zugatfe von konz. Mutterlaugc, wieder fl. gemacht u. unter gleicben Bedingungen 
noch einmal verspriiht. Das nun anfallende Prod. liegt in der gewiinschten granulierten 
Form vor. Ais Beispicl ist die Herst. von granuliertcm AL(S04 ) 3  angegeben. (A. P. 
1721 452 vom 11/3. 1926, ausg. 16/7. 1929.) " H o r n .

Rudolf Taussig, Dio Industrie des Calciumcarbids. Halle: W . Iinapp 1930. (X V I, 519 S.)
gr. 8° =  Monographien iiber angewandte Elektrochemie. Bd. 51. nn. M. 60.— ; geb.
nn. M. 64.— .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
A. V. Bleininger, Der Fortschritl der lceramisclien Unlersuchung in den Ver-

einigten Staaten. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 6 6 —75. Mai 1930.) Sa l m a n g .

W. E. Wells, in Zusammenarbeit mit A. V. Bleininger, Die Fortschritte der 
mcchanischeji Prozesse in der Tonwarenindustrie. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 
76— 87. Mai 1930.) Sa l m a n g .

J. W. Mellor, Eine weitere Mitleilung uber den Oberflachcnfaktor. (Teil I. vgl. 
Trans, ceramic. Soc. 9 [1910] 94.) Aufbaucnd auf seine friiheren Mitteilungen u. auf die 
Arbeiten von M a r t in  iiber die Mahlfeinheit (Trans, ceramic. Soc. 23 [1924]. 61) ent- 
wickelt Vf. eine Formel iiber die Abhangigkeit des Oberflachenfaktors von Korn- 
mischungen von dereń Feinheit u. dereń Abstufungen. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 
251—57. Mai 1930.) Sa l m a n g .

Arnold Teichfeld, Mitleilung iiber Herstellung von Glasurm far Irdenwaren. Da 
die gewóhnlichen Fritten schwer schmelzen u. schwierig aus dem Tiegel oder Ofen aus- 
laufen, hat Vf. die schwerst schmelzenden Anteile fortgclassen, um sie erst zur Miihle 
zuzugeben. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 339—41. Mai 1930.) Sa l m a n g .

Hans Eska, Uber die Anderung gefdrbter Glasuren durch Raudieinwirhmg bei 
niedrigen Temperaturen. Fiir die Verss. wurde ein Fe-reicher Ton u. 4 Grundglasuren 
benutzt, die sorgfaltig ermittelt worden waren. Es wurden oxydierende Brande, China- 
brande u. Liisterbrande usw. durcbgefiihrt. In  der Kupfergruppc wurde beobachtet, 
daB Mischoxyde im reduzierenden Brand die Krystallisation der Kupferteilchen in den 
Glasuren u. somit die Kupferrotbldg. beeinflussen. Am giinstigsten wirken dabei: 
Sb2 03; Fe2 03; Cr2 03. Die nótige Bldg. von Kupferkrystallen ist, auBer von der Brand- 
technik, ebenfalls von der Abkiihlung des Brandes abhangig. Fiir Liisterrot eignen sich 
am besten Bleizinnborate mit 2—3 Moll. Si02. Bei zu hohem Quarzzusatz u. konstanter 
Liistertemp. bleiben die Glasuren griin. Stark irisierender Liisterglanz entsteht durch 
erhóhte Dichte u. GróBe der Kupferkrystalle auf der Glasurschieht. Bei Zusatz iiber 
4° / 0 von Kupferoxyd oder bei Raucherung wahrend zu hoher Tempp. werden die 
Schmelzen blasig. Fiir Chinafarben eignen sich bleifreie, stark saure Alkaliglasuren.
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Die OfengróBc bzw. n. Kiihldauer des Betriebsofens bestimmt den Borzusatz der 
Glasuren. Zinnoxyd tónt das Rot etwas brauner. Mattglasuren eignen sich nicht, oder 
schlecht fiir Chinabriinde. Nickeloxyd ergab in vorliegender Unters. kein besonderes 
Resultat. Die Kobaltmisehungen geben die verschiedensten blauen Farbtone, welche 
durch Liisterung lcuchtender u. im Chinabrand dunkler wurden. Uran wechselt die 
Farbwrkg. in den verschiedenen Glasurtypen, sowie durch die Brennweise stark. Eisen- 
oxyd verleiht den schwach sauren Bleizinnglasuren meist farbig lebhaft wirkende 
Strukturen. In sauren Glasuren ist Eisenoxyd leichter 1. u. verliert Yorher erwahnte 
Eigenheit. In  der Farbwrkg. beherrscht Eisenoxyd das stark farbende Chromoxyd 
in Blcizinnoberglasuren. Durch Rauclierung werden die eisenlialtigen Glasuren meist 
dunkler u. lebhafter in der Farbę. Alkali-, sowie Alkaliborglasuren farbt das Eisenoxyd 
gelb bis gelbgriin. Die Mangangruppe gibt braune bis violette Glasuren. In  dem Luster- 
brand werden die Manganfarben lebhafter u. bedeutend dunkler. Antimonoxyd hebt 
bei oxydierendem Brand in Glasuren die bis 3% durch Mangan herrorgerufene Farbung 
yollstandig auf. Antimonoxyd lóst sich bis zu 6 %  °hne Farbung in Alkaliborglasuren 
auf. Goringe Mengen Sb20 3 triiben aber bei Liisterbehandlung diese Schmelzen. Auf 

. die Cłiromfarbung iibt Antimon giinstigen EinfluB aus. Chromoxyd macht die blei- 
lialtigen Glasuren auffallend schwer schmelzbar u. wird in seiner Farbwrkg. von Fe,03, 
U02- 2 U0 3 u. Sb2 0 3 beeinfluBt. Ti02 wirkt mit anderen Farboxyden zusammengiinstig. 
BeiLiisterung von Bleiglasuren mit Titandioxyd entsteht Silbergrau. (Sprechsaal 63. 
381—84. 401—04. 423—25. 441—44. 22/5. 1930.) SALMANG.

Tsuneshi Ishii, Untersuchungen iiber die Tenriuyi-Gelb-Seladonglasur. Das Ge- 
heimnis der ehines. Seladonglasur liegt in gewissen Verunreinigungen der Glasur u. des 
Scherbens, sowie der Brennfiihrung. • Bei nur 0,05 Teilen Cr2 0 3 auf 100 Teilen Glasur 
wird die Glasur tiefgriin, bei 0,25 Teilen Rutil wird das Grim glanzender u. gelbstichig, 
bei 0,45 Teilen Rutil stark gelbstichig. Mn bringt, je nach Art der Flamme, verschiedene 
interessante Farben hervor. 4,5 Teile davon erzeugen in einer reduzierenden Flamme 
ein tiefes Dunkelgriin, ein gelbliches Grim, wenn die Glasuren etwas oxydiert wurden. 
Komplexe Farben werden bei gemeinsamer Benutzung verschiedener Farbkórper er
zeugt. (Trans, eeramic. Soc. 29. Nr. 5. 352—59. Mai 1930. Kyoto, Japan.) Salm.

Tsuneshi Ishii, Untersuchungen iiber die. Kinuta-Blau-Seladonglasur. AnHand einer 
groBen Reihe von Verss. wurde festgestellt, daB die besten Glasuren kicselsaurereicher 
ais die gewóhnlichen Porzellanglasuren sein miissen, wobei aber eine Neigung zur Ent- 
glasung eintreten karm. Sie zeigen ein klares, ruhiges Blau. Das Verhaltnis von K20 
zu CaO sei 0,5: 0,5, oder 0,6: 0,4. Ersatz von Ca durch andere alkal. Erden macht die 
Farbę glanzcnder. Es ist dann aber nótig, dieselben nur ais Silicate zu verwenden. 
Angabe von erprobten Yersiitzen. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 360—86. Mai 1930. 
Kyoto, Japan.) SALMANG.

J. Otis Everhart, Erzeugung einer Salzglasur durch die Anwendung eines Schlickers 
auf der Ware. Der Uberzug bestand aus einer salzhaltigen Engobe. Bei geringen Gehh. 
wurde keine Glasur, sondern interessante Oberflachcnfarbung erzeugt. Man kann auch 
Soda anwenden. Die Farbungen kónnen durch Metalloxyde verandert werden. Die 

. Methode laBt sich uberall da anwenden, wo das „Salzen“ im Ofen nicht durchfiihrbar 
war. ( Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 399—403. Juni 1930. Roseville, Ohio, Univ.) Sa l m .

A. I. Andrews, Die Entuńckłung saurebestandiger Weiflblechemaite. Einfache 
siiurebestandige Emails kónnen sowohl aus der Reihe Na20-B2 0 3-Si02, wie der Reihe 
Na2 0-Pb0-Si02 ent^ickelt werden. Si02 erhóht die Saurebestandigkeit. Meist gilt 
dasselbe auch fiir eine hohere Brenntemp., u. oft auch fiir eine langere Brenndauer. 
Bei ■ dieht u. sorgfaltig aufgeschmolzenen Emails ist Zeit u. Temp. des Einbrennens 
von geringerer Bedeutung. Die Mahlfeinheit beeinfluBt die Bestandigkeit nicht, der 
zur Miihle zugesetzte Ton setzt sie oft herab. Triibungsmittel, die zur Miihlc zugesetzt 
werden, schaden der Loslichkeit nicht, wohl aber zuweilen, wenn sie zur Schmelze 
zugesetzt werden. Ti02 wirkt giinstig, dabei erhóht es die Feuerfestigkeit nicht so stark 
wie Si02. Obwohl die FluBmittel im allgemeinen die Saurebestandigkeit herabsetzen, 
heben sie dieselbe, wenn sie in den geeigneten Mengen zugesetzt werden, selbst wenn 
diese groB sind. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 411—26. Juni 1930. Urbana, 111., 
Univ.) Sa l m a n g .

C. J. van Nieuwenburg und J. Schotsman, Transparenz und Komgrófle in 
Weipemails, welche Zinnoxyd und Zirlconoxyd enthalten. Eine nahe Beziehung zwischen 
KorngróBe der Triibungsmittel u. Triibung konnte nicht gefunden werden. Dio zinn- 
haltigen Proben mit den gróBten Teilchen hatten unerwarteterweise die gróBte



1930. II. I IVI. G la s ;  K e e a m ik ;  Z e m e n t ; ’ B a u s to f f e . . 965

Triibungskraft. Bei den Zr-haltigen Probon war der erwarteto Untersohied zwar erkenn- 
bar, aber er war zu gering. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 342—51. Mai 
1930.) Sa l m a n g .

A. A. Childs, V. Dimbleby, H. W. Howes und W. E. S. Turner, Wirlmng des 
wiederhollen Schmelzens ton Scherben in SiUimanit- und Tonhafen. (Glastechn. Ber. 7. 
511—14. Febr. 1930. — C. 1930. I. 2611.) Sa l m a n g .

G. GelllhoJf, H. Kalsing und M. Thomas, Uber die Lduterung des Olases. Die 
liiuternde Wrkg. vieler Lautermittel wurde an einem Gemenge eines inittelharten Kalk- 
Natronglases erprobt. Ais MaB diente die Anzahl Gispen im Glase. Es wurden Verss. 
an 300 kg-Schmelzen u. in Pt-Tiegeln im Laboratorium gemacbt. Die Lautermittel 
wurden dem Gemenge zugesetzt. Die gunstigsten Mengen der einzelnen Zusatze wurden 
ermittelt, miissen aber im Original eingesehen werden. Erhóhung des Anteils an Scherben 
erhoht auch die Blasenzahl im Glase. Zugleich werden die Gispen kleiner u. entweichen 
schwerer. Meist lauterte ein Zusatz von 1% Sulfat am besten. Yff. stellten eine Lauter- 
theorie auf, nach der die Partialdrucke der auszutreibenden Gase in der ubersatt. 
Schmelze u. in den Gispen sieh durch Zusatz von Lautermitteln so beeinflussen, daB 
die Gasreste der Schmelze in die Gispen iibergehen. (Glastechn. Ber. 8 .1—24. April 
1930. WeiBwasser, O.-L., Osram A.-G.) SALMANG.

G. Gehlhoff und M. Thomas, Einflufi der Wdrmetergangenheit auf die Vis- 
cositdt von Glas. Zur Priifung der Meinung, daB hoher Geh. an Scherben u. lange Er- 
hitzungsdauer die Viscositat u. andere Eigg. des Glases bedingen, wurde Glas unter 
den verschiedensten Umstanden erschmolzen. Es zeigte sieh aber, daB die gemessenen 
Viseositatsunterschiede vollstandig durch die. beim Schmelzen aufgenommenen AlaOa- 
Mengen erklart werden konnen. (Glastechn. Ber. 8 . 77—82. Mai 1930. Berlin-Siemens- 
stadt, u. WeiBwasser, O.-L., Osram-Gesellschaft.) Sa l m a n g .

Chi Fang Lai und Alexander Silverman, Berylliumglas. II . Kali-Beryllium- 
reihen. (I. vgl. 0. 1928. II. 1927.) Im Dreistoffsystem Be0-K2 0-Si02 sind 2 Glas- 
gebiete, eines bei hohem Si02- u. eines bei hohem BeO-Geh. Bei ersterem stellt sieh die 
Gefahr der Triibung durch Opalescenz, bei letzterem die Entglasung ein. Die K 2 0- 
haltigen Glaser haben eine geringere D. ais die Na20-Glaser. Vielleieht liegt bei den 
K 2 0-Reihen eine Verbindungsbldg. vor. Der Brechungsindex wachst mit dem BeO- 
Geh. nicht so scharf an, wie bei den Sodaglasern. Das entsprieht dem an sieh hohen 
Wert fiir die Brechung von K20 in Glas. Doch ist bei Ggw. von BeO im ganzen der 
Brechungsindes in Sodaglasern gróBer. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 393—98. Juni
1930. Univ. of Pittsburgh.) Sa l m a n g .

D. Wm. Scammell, Die Entiuicklung ton Weich- und Hartporzellan in den Ver- 
einigten Staalen. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 275—79. M ai 1930.) Sa l m a n g .

V. Bodin und P. Gaillard, Brennen ton Hartporzellan in Frankreich. Be- 
schreibungen des Brandes, der Veranderungen im Erzcugnis wahrend desselben u. 
Wiedergabe von Brennkurven. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 317—29. Mai
1930. Sa l m a n g .

Bernard Moore und J. W. Mellor, Uber die Herstellung ton Feldspat- oder Harl- 
porzellan aus britischm Rohstoffen. Eingehende Schilderung der Fabrikation mit vielen 
Zahlenangaben. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 258—74. Mai 1930.) Sa l m a n g .

R. Rieke und H. Navratiel, Uber die Temperalurwechselbestandigkeit des Por- 
zellans. Der EinfluB der Form u. Ścherbenstarkc von Porzellan auf die Temp.-Wechsel- 
bestandigkeit wurde durch Abschreckung in Luft bestimmt. Ferner wurde Feldspat 
durch FluBmittelsehmelzen u. Quarz durch andere Oxyde ersetzt. Erhohung der Brenn- 
temp. oder mehrmaliges Brennen wirkte gunstig. (Ber. Dtseh. keram. Ges. 11. 231—45. 
April 1930. Charlottenburg, Versuchsanst. d. Staatl. Porzellan-Manufaktur.) Sa l m .

A. Laubenheimer, Der Kaolinbergbau im nordwestsdehsischen Porphyrgebiet. 
Eingehende Erórterung des TTnterschiedes von Ton u. Kaolin, der Abbaumethoden, 
Vork. u. bergmann. Fragen. (Ber. Dtseh. keram. Ges. 11. 161—220. April 1930. 
Halle a. S.) Sa l m a n g .

S. Małkowski und M. Kowalski, Der Charakter und die Verteilung der Tonę 
in Polen. (Trans, ceramic. Soe. 29. Nr. 5. 142—45. Mai 1930.) Sa l m a n g .

Taro Tanaka, Beeinflussung der Saureloslichkeit ton erhitztem Kaolin durch Salze. 
Die Loslichkeit des Kaolins steigt bei Erhohung des Zusatzes von CaCl2 sehr stark an. 
Bei 650° findet zwischen dem Kaolin u. CaCl, eine langsame Umsetzung statt. Das 
Molverhaltnis des gel, SiO? zum A1Ą  liifit sieh durch Zusatze bis zum Wert 1,1 steigern.
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CaO-SiO, kommt in mit CaCl2 gegHihtem Kaolin nicht in nennenswertcr Menge vor. 
(Keram. Rdsch. 38. 373—77. 12/6. 1930. Frankfurt a. M., Univ.) Sa l m a n g .

S. R. Hind, Die Bildsamkeit von Ton. Teil I. Mechanische MefSmcthoden. Der 
PreBdruck P ist vom Verhaltnis A des Tongewichts zum W.-Gewicht abhangig: 
A =  2,78 +  0,004 37 Pzh. Der Widerstand gegen die Yerformung steigt mit wachsender 
Verformung in nicht naher bcstimmbarer Weise. Der RuckfluB bei Druckentlastung 
war von der vorhergehenden Verformung unabhangig. Sowohl bei Ausiibung von Druck 
wie von Zug auBerte sich eine Sehiclitung im Ton. Das D r u ckspa n nu ngs d i ag ram m 

bis zur Brucligrenze folgt der Gleichung: L B'IC =  ~\'E, wo L die Belastung, B' ein 
Weichheitsfaktor, C die Belastungsgeschwindigkeit u. E die Dehnung bedeuten. Feiner 

wurde die Bezichung gefunden: (-3/ — M0)-=  P-yE/L, wo M den W.-Geh. der M., 
M0 die untere Plastizitatsgrenze fiir Handverformung u. P  die Zunahmc der Weichheit 
bei W.-Zusatz bedeuten. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 177—207. Mai 1930.) S a lm .

S. R. Hind und E. P. Degg, Die Bildsamlceit von Ton. Teil II. Die Wirkung 
nichtbildsamer Zusatze auf die mech ani schen Eigenschaften eines bildsamen Tcmes. (Vgl. 
C. 1930. I. 3093.) Nach der friiher beschriebenen Methode wurde das mechan. Verh. 
vieler Massen gepriift. Es wurde festgcstellt, daB bei wachsendem Geh. an Zuschliigen 
die Verarbeitbarkeit u. der zur Entw. der Bildsamkeit notwendige W.-Geh. abnahm. 
Yerarbeitbarkeit u. geringster W.-Geh. werden beide durch steigende Kornfeinheit 
verbessert. Das tritt besonders bei feinen KorngróBen in Erscheinung. Die W.-Gehh., 
bei denen Bildsamkeit u. Trockenschwindung nicht mehr eintreten, sind Scliwankungen 
unterworfen. Der Vorteil moglichst groBer Mengen von Zuschliigen wird dargetan. 
Die Verarbeitbarkeit neigt dazu, bei Mischungen mit viel Feinstem dem Tongeh. pro- 
portional zu sein, sie ist geringer bei grobem Zuschlag. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5 
208—16. Mai 1930.) Sa l m a n g .

Pierre Bremond, Experi?nentaluntersuchungen iiber das Brennen von Tonwaren 
und dic Brennfehler. Die C-Ablagerung im Scherben bei niedrigen Tempp. kann durch 
die Kapseln hindurch crfolgen, so lange die Glasur nicht geschjnolzen ist. Die tonigen 
u. kolloidcn Substanzen neigen am starksten dazu. Die Entkohlung muB vor Poren- 
schluB beendigt sein. Weclisel in der Ofenatmosphiire innerlialb derselben Kammer 
kann Brennfehler bedingen. Rauchbldg. durch Kohlc u. Dampf konnen ebenso wirken. 
(Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 330—38. Mai 1930. Sevres, Manufacture natio- 
nale.) SALMANG.

J. H. Chesters und W. J. Rees, Einige Versuche mit indischem SiUimanit. Es 
werden Ergebnisse verschiedener Briinde mit Sillimanitmassen angefuhrt, wobei 
Schwindung u. Durchlassigkeit besonders bestimmt wurden. Bei Zusatz von Tonerde 
war ersterc besonders groB, da die Tonerde nicht geniigend hoch vorgebrannt worden 
war. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 305—08. Mai 1930.) Sa l m a n g .

Hans Jordt, Hochbasisclies Schamottematerial. Vf. macht auf die Falschheit der 
Bezeichnung „hochbas. Schamotte“ aufmerksam, da es wegen ihres Geh. an Si02 nur 
saure Schamotte geben kann. Bas. sind erst die Tonerdesteine. (Tonind.-Ztg. 54. 
721—22. 29/5. 1930.) Sa l m a n g .

H. Ackermann und H. Knuth, Verbesserurujcn in der Herstellung und Yer
formung feuerfester Steine, besonders zur Herstellung groper Blócke. Nach dem sog. 
S. & G.-Verf. werden durch Stampfen auBerordentlich magerer Schamottemassen 
besondere Wrkgg. crzielt. Diese Massen enthalten ein Minimum von W. u. Bindeton, 
was dadurch erreicht wird, daB bcide vorher unter Verwendung von Verfliissigungs- 
mitteln angcmacht u. dem sorgfaltig gemischten Schamottekron zugesetzt werden. 
Die Formlinge werden durch Stampfen hergestellt, wie die Kerne in einer GieBerei. 
Der Formling kann in ungewóhnlich kurzer Zeit getrocknet u. gebrannt werden, da die 
Schwindung prakt. vernachliissigt werden kann. Die Festigkeiten u. das Druck- 
enveichungsverh. liegen iiber denen der gebrauchlichen Schamottesteine. (Trans, 
ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 280—96. Mai 1930. Bonn, Sc h e id h a u e r  & G ie s s in g  

A.-G.) Sa l m a n g .
P. P. Budników, S. Gicharewitsch und J. Schachnowitsch, Zur Frage der Her

stellung von feuer- und saurefesten schamollefreien Erzeugnissen. Man kann die Schamotte 
durch Ton ersetzen, der durch Erhitzen bei 300—400° kiinstlich gemagert worden war.
Er muB aber 85—93°/0 der M. ausmachen. Die Trocknung des Tons kann in Trommeln
mit Gegenstromprinzip vorgenommcn werden. Die Steine werden mit 250 at Druck 
hergestellt. Da die M. nur 6 —7% W. enthalt, kann sie ohne Trocknung in den Ofen



1930. II. H VI. G la s ;  K e e a m ik ;  Z e m e n t ;  B a u s t o f f e . 967

eingesotzt werden. Es werden Abbildungen yon Erzeugnissen, z. B. Stopfen u. Aus- 
gttssen, gezcigt. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 11. 275—83. Mai 1930. Charków.) Sa l m .

A. T. Green, Mitteilung uber die Unterschiede zwischen den inneren und auperen 
Teilen von Schamotteerzeugjiissen hinsichtlich der Brennbcdingungen. Die Unterschiede 
in der Verfiirbung u. der Verglasung keram. Massen wiihrend des Brennens u. in ver- 
schiedenen Teilen des Scherbens werden besprochen. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 
296—304. Mai 1930.) Sa l m a n g .

Jos. M. Coon, Die Mikrostruktur einiger saurer Schamottesleine aus Westengland. 
Viele Kaolin-Schamottesteine werden hier im Diinnschliff gezeigt. (Trans, ceramic. Soc. 
29. 125—37. April 1930.) Sa l m a n g .

H. Hausner, Schutz der Wannensleine vor friihzeitiger Auflósung. Bei der Ver- 
Icgung der Steine muB ihre Ausdehnung bcriicksichtigt werden. Dio Gemengeschmelze 
darf erst nacli erfolgtem Schwimmersetzen beginnen. Die oberstc wagercchte Fugę piuB 
beseitigt oder tiefer gelegt werden. Zu starkę Kiihhing crhóht die therm. Strómung. 
Nur weite Eugen sollten gekiihlt werden. Die Erholiung des Al20 3 -Gch. der Wannen- 
steino fórdert aueli die Bldg. von Sclilieren u. Streifen. (Glasteclm. Ber. 8. 25—30. 
April 1930. GroBalmeroder Tonwerke.) Sa l m a n g .

Otto Kukla, t/ber Versuche mit feuerfesten Sondersteinen an Eleklroofengewolben. 
Silica-, Korund- u. SiC-Steine wurden in einen Deckel eingebaut u. im Betriebe ge- 
priift. SiC-Steine halten in reduzierendem Betriebe gut stand, sind jcdoch ais Deckel- 
baustoffe im Ofen, der mit k. Einsatz arbeitet, nicht brauchbar. Korundsteine platzen 
am meisten ab. Silicasteine zeigten bisher noch die besten Ergebnisse. (Stahl u. Eisen 
50. 800— 03. 5/6. 1930. Krefeld.) S a lm a n g .

W. J. Rees und J. H. Chesters, Vorldufige Untersuchung der Magnesia-Zirkon- 
reihe. Zur Minderung der Brennschwindung von Magnesia bei hohen Tempp. wurde 
Zirkon zugesetzt. Bei 20% von ersterem in der Mischung war der E. am geringsten. 
Boi gleichcn Teilen bildeto sich ein neues Minerał, welches ein Minimum der D. im 
Stein verursachte. Das neue Minerał wurde durcli Róntgenstrahlen bestatigt, es ist 
wahrscheinlich ein Mg0-Zr02-Silicat. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 309—16. Mai 
1930.) Sa l m a n g .

W illi M. Cohn, Uber die thermischen Eigenschaften feuerfester Ofenbaustoffe und 
■iiber Verfahren zu ihrer Ermittlung. (Brennstoff- u. Warmcwirtschaft 12. 77— 8 8 . April
1930. — C. 1930.1. 883.) Sa l m a n g .

J. A. Sugden und J. W. Cobb, Verdnderungen im Wdrmeausdehnungsverhaltcn 
von Silicasteinen wiihrend. des Brennens. Die Ausdelinungskurven wahrend des Brennens 
lassen im Gcgensate zu friiheren Veróffentlichungen keine Schliisse auf quantitativo 
Angaben uber die krystallograph. Zus. zu, obwohl dieUmwandlungen der Modifikationen 
gut herauskommen. Die Giite von Silicasteinen scheint nicht nur in der Warmedehnung 
begriindet zu sein, sondern auch in verscliiedenen mechan. Eigg., dio noch untersucht 
werden. (Trans, ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 217—30. Mai 1930. Leeds, Univ.) Sa l m a n g .

R. A. Heindl und W. L. Pendergast, Fort-schrittsbericht iiber Untersuchung ton 
Schamoltesteinm und der bei ihrer Herstellung gebrauchlen Tone. (Bureau Standards 
Journ. Res. 3. 691—729. Nov. 1929. Washington. — C. 1930. 1. 883.) Sa l m a n g .

R. Griin, Uber die Einwirkung einiger Salze, Sauren und organischer Substanzen 
auf Zement und Beton. Von den Sauren, welche mit Kalk unl. Salze bilden, ist Oxal- 
saure fiir Beton unschadlicli. Sio verbcssert ihn sogar, weil sie die schadliche freio Base 
Kalk unl. maclit. H 3 P0 4 wirkt dagegen auf lange Sicht zerstórend. Die Schadigung 
ist aber in Verdiinnung gering, auf jeden Fali viel geringer ais bei HC1 u. H 2 SO.,. (Ztschr. 
angew. Chem. 43- 496—500. 14/6. 1930. Dusseldorf, Forschungsinst. d. Hilttenzement- 
industrie.) Sa l m a n g .

E. Raisch, Die Warmeleitfahigke.it von Beton in Abhangigkeit vom Raumgewicht
und- Feuchtigkeitsgrad. Dio an Platten gefundenen Werte sehwanken je nach Ausftihrung 
des Vers. so stark, daB sie unbrauchbar sind. Die Ursache liegt bei den groBen 
Anderungen in der Feuehtigkeit. Zahlen konnen nur fiir Beton ganz bestimmten Geh. 
an W. angegeben werden. Die Ergebnisse der Arbeit sind in einem Diagramm nieder- 
gelegt worden, das die Ąbhiingigkeit der Warmeleitfahigkeit vom Raumgewicht zeigt. 
(Gesundheitsing. 53- Sonderheft 17—20. 4/6. 1930. Munchen, Forschungsheim f. 
\Viirmeschutz.) SALMANG.

Richard Griin und Hugo Beckmann, Verhalten von Beton bei hohen Temperaturen 
unter besonderer Beriicksichligung von hochofenschlackenJialligem, Beton. (Stahl u. Eisen 50. 
840—41. 12/6. 1930. Dusseldorf. — C. 1930. II. 117.) Salmang.
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A. E. Flynn, Anhydritbrei und Mortel. Eino grofio Menge von Verss. uber Ab- 
binden u. EinfluB von Zusatzen auf Abbindezeit, Festigkeiten, Porositaten usw. werden 
gebracht. Hierboi stellte sich der Mangel einer genauen Kenntnis der Gipschemie ais 
storend hcraus. Im ganzen ergab sich der hohe Wert von Gips ais Mórtel gegeniiber 
den gebrauelilichen Mórteln. (Canadian Mining metallurg. Buli. 1930. 810—33. Juni
1930. Halifax, N. S. Technical College.) Sa l m a n g .

A. Heath, Gips und Hersłellung von For men. Angabe von yielen Erfahrungon 
iiber Auswahl, Mischung u. Anwendung von Gipsen fiir keram. Zwecke. (Trans, ceramic. 
Soc. 29. Nr. 5. 231— 38. Mai 1930.) S a lm a n g .

R. Wilhelmi, Schutzanstricke fiir die Bedacliungsteclmik. Der Vf. bespricht die 
Vorziige einer kaltverarbeitbaren bituminosen Bedachungsmasse. Die M. besteht aus 
einem in geeigncten Olen aufgelosten hochelast. Bitumen mit einem Zusatz von Faser- 
stoffen wic z. B. Asbest. Dio neuartigen Massen erzeugen nach dem Abtrocknen, das 
innerhalb 1—2 Tagen erfolgt, auf der Dachflache eine naht- u. fugenlose, hochelast. 
Haut, die selbst in der Sonnenhitze an steilen Flachen nicht ablauft. — Es werden 
noch die Vorteile dieser M. gegeniiber der Verwendung von k. verarbeitbarcn Dach- 
lacken, einer Auflosung von Steinkohlenteerpech in Teeról u. der Verwendung einer 
bituminosen Emulsion ais Dachanstrichmasse hervorgehoben. (Asphalt u. Teer 30. 
618—20. 4/6. 1930. Berlin.) H o s c h .

A. H. M. Andreasen, Ein Apparat zur Feinlieitsbesłimmung nach der Pipette- 
methode mit besonderem Hiriblick auf Belriebsuntersuchungen. Unter Mitarbeit von 
J. J. V. Lundberg. (Vgl. C. 1930.1. 119. 423.) Der Apparat besteht aus einer Kombi- 
nation der gebrauchlichen Waschflasche mit einer graduierten Pipette u. gestattet 
einfache u. genauo Entnahme der Proben. An einer Reihe von keram. Rohstoffen 
wird die ZweckmiiBigkeit gezeigt. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 11. 249—62. Mai 1930. 
Kopenhagen, Techn. Hochsch.) Sa l m a n g .

A. H. M. Andreasen, Uber die Mahlkapazitdt von Kugelmuhlen. Unter Mitarbeit 
von J. J. V. Lundberg. Vff. zeigen den Wert der Pipettemethode zur Messung der 
Kornfeinheit u. die Móglichkeit hierdurch den Mahlrorgang zu beurteilen (vgl. C. 1929.
I. 683). Die Verss. wurden in einer groBen Kugelmiihle an dan. Flint vorgenommen. 
Eine einfache Einrichtung gestattete, wahrend der 65 Stdn. dauernden Mahlung 
Proben zu entnehmen. Die Kornfeinheit wurde in einem besonders einfachen Pipette- 
app. bestimmt. Die Feinheitsgrade von 9 solclier Proben werden wiedergegcben. (Trans, 
ceramic. Soc. 29. Nr. 5. 239—50. Mai 1930. Kopenhagen, Techn. Hochsch.) Sa l m a n g .

O. Krause, Die Venvendung ultraviolclter Strahlen in der Keramik. Hinweise 
auf Literatur u. Anwendungsgebiete. (Trans, ceramic. Soc. 29- Nr. 5. 146—48. Mai 1930. 
Breslau, Techn. Hochschule.) Sa l m a n g .

A. Scott, Die Verwendung des Milcroskops in keramischen Untersuchungen. (Trans, 
ceramic. Soc. 29. 162—68. Mai 1930.) Sa l m a n g .

H. G. Schurecht und G. R. Pole, Metliode der Messung von Spannungen zwischen 
Glasuren und keramischen Scherben. Man stellt aus der M. einen Ring her, der auBen 
glasiert wird. Nach dem Brande wird der (Juerschnitt des Ringes mit 2 einige mm 
auseinanderliegenden Lochern versehen, in die Glasspitzen eingekittet werden. Dereń 
Abstand wird mit einem MeBmikroskop gemessen. Dann wird der Ring zwischen den 
beiden Spitzen zerschnitten u. wieder gemessen. Dio Spannungen des Ringes pragen 
sich dann in einem veriinderten Abstand der beiden Spitzen aus. Glasuren kónnen 
unter bedeutenden Drucken stehen ohne abzublattern, wahrend geringe Zugspannungen 
genugen, um Haarrisse zu erzeugen. Der Ringyors. ist wegen der gewahrten Betriebs- 
bedingungen zur Prufung von Glasuren geeignet, ebenso zur Prufung des Einflusses 
von W. im Scherben auf dessen Ausdehnung. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 369—75. 
Juni 1930. Bureau of Standards.) Sa l m a n g .

H. Craemer, Untersuchung von Drahl- und Rohglasplatten auf Bicgungsfesligkeit. 
(Glastechn. Ber. 8 . 30—31. April 1930. Frankfurt a. M.) Sa l m a n g .

W. Tepohl, Beschaffenheit und Prufung des AmpuUenglases. Es sollten nur Glaser 
der hydrolyt. Klassen 1  u. 2 verwendet werden. (Glastechn. Ber. 8 . 82—84. Mai 1930. 
Berlin-Charlottenburg.) SALMANG.

v. Goler, Kennzeichnung farbiger Glaser nach, der Dreifarbentlieorie. Vf. behandelt 
die gesetzmiiBigen Zusammenhange zwischen der spektralen Zus. einer Strahlung u. 
dem im Auge entstehenden Lichteindruck. Er bringt eino Einfuhrung in die Y o u n g - 
HELMHOLTZsche Theorie der Farbenempfindungen. Der Weg, wie auf G rund dieser 
Theorie der Farbeneindruck, den eine Strahlung hervorruft, bestimmt u. gekennzeichnet
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wird, wird gezeigt. Insbesondere wird die Beurteilung von Signalglasern hinsichtlich 
der Helligkeit u. Farbę der durchgelassenen Strahlung behandelt. (Spreehsaal 63. 
385—87. 405—08. 426—27. 22/5. 1930. Berlin-Schlachtensee.) Sa l MANG.

C. W. Parmelee und A. E. Badger, Methode des Vergleiches der Viscositat von 
Porzellanmassen. Es wird eine Torsionsmethode entwickelt, welche die Yiseositat bei 
700—800° zu ermitteln gestattet. Unter Belastung wurdo bei allen Massen piast. FluB 
beobaehtet. Die Deformationstemp. wird durch Zusatz von 1/i—2% CaO oder MgO 
um 10— 35° herabgesetzt. Die Verformung ist von der Oberflaelienbeschaffenheit des 
Stabes abhangig. Die Deformationstemp. ist der Belastung umgekehrt proportional, 
sie erreicht allerdings bei 775° ein Minimum. Sie steigt bei feinerer Mahlung der M. 
an. Dasselbe erfolgt bei hóhercr Brenntemp. Die MM. mit Kalifeldspat erweichen um 
40° hoher ais die mit Natronfeldspat. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 376—85. Juni
1930.) _ Sa l m a n g .

Ernst Rissel, Neue Fomien und einfache Apparatur zur Bestimmung der Wasser- 
durchlassigkeit von Beton. (Zement 19. 532—35. 5/6. 1930.) Sa l m a n g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, ubert. von: Aaron Martin Hageman,
Blomfield, und Albert Ferdinand Lindstrom, Nutley, New Jersey, Glasetnaille, ins
besondere fiir Gliihbirnen, bestehend aus 100 g Al-Silicat, 50 g Zn-Phosphat, 15 g NaOH 
u. 100 ccm Na2 Si03 -Lsg. (1,025). An Stelle von Ziukphosphat konnen auch andere 
FIuBmittel, wie Pb- oder Zn-Borat, Pb-Silicat oder Pb-Oxyd beniitzt werden. (A. P. 
1752 792 vom 27/1. 1925, ausg. 1/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

Exolon Co., Blasdell, New York, iibert. von: Earl Leeson Hauman, Hamburg, 
New York, Herstellung von Sclimirgelwalzen, -scheiben u. dgl. aus Carborundum, Glas- 
pulver etc., die mittels Borax in Ggw. von Ńa2C03 u. Bleigliitte ais Zusatzmittel derart 
zusammengesclimolzen werden, daB die Temp. so gehalten wird, daB das Schleifpulver 
oder -krystalle von dem Borax nicht angegriffen werden. Die Temp. wird z. B. zwischen 
1200 u. 1650° F. gehalten. (A. P. 1 750174 vom 29/6.1926, ausg. 11/3.1930.) M. F. Mii.

Corning Glass Works, Corning, V. St. A., Herstellung eines getrubten Glases. 
(D. R. P. 499 216 K I. 32 b vom 5/3. 1922, ausg. 4/6. 1930. — C. 1923. II. 847—48. 
[F. P. 547 092].) K u h l in g .

Patent-Treuliand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin, ubert. 
von: R. Mohr und H. Becken sen., Luckenwalde, Keramische Massen werden so 
hergestellt, daB man an Stello der schwer schmelzbaren Silieatgesteinc die leichter 
schmelzbaren z. B. Phonolith yerwendet u. mit FluBspat oder anderen F-haltigen Stoffen 
sehmilzt. Der F-Geh. soli mehr ais 20°/o betragen. Enthalten die zu verwendenden 
Silieatgesteine weniger an A1203 ais bei der iiblichen Glasherst. erforderlich ist, so wird 
der Al-Geh. durch Zugabe von A1203 oder solches enthaltende Stoffe auf die erforderlicho 
Hóhe gebracht. Ferner ist es auch angezeigt, den Alkali- oder Erdalkaligeh. der Ge- 
steine durch die Beimischung yon Na2C03, CaO u. dgl. auszugleichea. Um die Krystall- 
bldg. zu beschleunigen, fugt man der Schmelze noch Ton, Kaolin, Metalloxyde hinzu. 
Das Gemenge wird meistens nur bis zum yollstandigen Schmelzen der einzelnen Bestand- 
teile erhitzt. Dadurch erhalt man eine gut krystallisierte porzollanahnliche M. Erhitzt 
man hingegen die Schmelze liingere Zeit, so wird die M. glasartiger, was fiir bestimmte 
Zwecke vorteilhafter ist. Die Struktur der erhaltenen M. kann noch durch yerschieden 
langes Temperieren wesentlich beeinfluBt werden. (Ung. P. 95 812 vom 2/11. 1927, 
ausg. 15/11. 1929. D. Prior. 26/11. 1926.) G. K ó n ig .

Parco Development Co., ubert. von: Winfred G. Buckles, Parko, Hitze- 
bestdndige Gegenstande. Schiefrige Bindemittel werden fein gepulvert u. liingere Zeit 
(etwa 24 Stdn.) mit W. behandelt, bis das Bindemittel vóllig vom W. durchdrungen 
u. in einen diinnfl. Brei yerwandelt ist. Dieser wird mit Bauxit gemischt, die Mischung 
geformt u. gebrannt. (A. P. 1 760 191 vom 27/4. 1928, ausg. 27/5. 1930.) K u h l in g .

Mc Lanahan-Watkins Co., Hollidaysburg, iibert. von: Harold C. Harrison,
Columbus, V. St. A., Hitzebestdndige Massen. Rohansatze, welche mehr ais 50% eines 
gepulverten Erzes der Cyanitgruppe von verschiedenem Feinheitsgrade neben einem 
bauxit. Bindemittel enthalten, werden unter Druck geformt u. gebrannt. Die Er- 
zeugnisse sind durch groBe Bestandigkeit gegen hohe Tempp. u. Festigkeit ausgezeichnet. 
(A. P. 1 760133 vom 2 2 / 1 2 . 1924, ausg. 27/5. 1930.) K u h l in g .

Corning Glass Works, ubert. von: Harrison P. Hood, Corning, V. St. A., 
Hitzebestdndige Gegenstande. Fein gepulverter, kiinstlieher Sillimanit wird mit einer 
wss. Fl. getrankt, welche kolloide Si(OH) 4 u. kolloides Al(OH) 3  in denselben Yerhiilt-
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nisscn wie Sillimanit enthillt, iiberschussige FI. abgesehleudert, der Riickstand gcformt 
u. stufenweise gebrannt. Die Erzcugnisse sind u. a. ais Glashafen verwcndbar. (A. P. 
1760 360 vom 26/1. 1922, ausg. 27/5. 1930.) K u h l in g .

Z. A. Tokar, Budapest, Kunststeine werden erhalten, indem man zu einem aus 
MgO, Quarz-, Marmor- oder Alabastermehl mit MgCl,-Lsg. hergcstelltem Mortel, 
soviel Suge- oder Glasmebl zufugt, bis das Volumen der diinnfl. M. sieli verdoppe!t 
hat. Nach etwaigem Farbzusatz wird in Formen gegossen, geprefit u. getroeknet. 
(Ung. P. 95 114 Tom 1/3. 1927, ausg. 16/12. 1929.) G. K o n ig .

Robert SchónhoJer, Braunschweig, Herstellung von Kunststeinen und steinarligen 
Erzeugnissm. (D. R. P. 499 304 K I. 80 b vom  1/10. 1920, ausg. 6/6. 1930. —  C. 1926.
I . 1473 [E. P. 235 257].) K u h l in g .

Constantin Goller, Jena, Herstellung einer Kunststcinmasse aus Torf und Binde- 
mitteln zwecks Anfertigung von Bauelementen, dad. gek., daB man den Torf gut 
trocknet u. in einem stark verd. Zement- oder Kalkbrei oder in einer Mischung von 
beiden aufąuellt, worauf dio M. vor dem Erharten des Bindemittels unmittelbar in 
bekannter Weise in Pressen gcformt u. der tjberschuB an W. borausgedriickt wird. — 
Die Erzeugnisse sind sehr fest u. haltbar. (D. R. P. 498 891 KI. 80 b vom 30/10.
1927, ausg. 27/5. 1930.) K u h l in g .

E. Meszaros, Budapest, Wasserdichle Bausteine wie Ziegel u. dgl. werden so her
gestellt, indem man die vorgewiirmten Bausteine mit einer auf 100—120° erliitzten 
Fi., bestehend aus Mineralol (25%), Bitumen (70%) u. H 2 SO., (60—70%'g- 5%)
im Vakuum oder unter Druck behandelt. (Ung. P. 95 363 vom 10/8. 1927, ausg. 
16/12. 1929.) ________________ _ G. K o n ig .

[russ.] I. I. Kitaigorodski und I. P. Karew, Verwcndung von Schlacken in der Glasindustrie.
Moskau: Staatsverlag 1930. (34 S.) Rbl. 0.80.

Vn. Agrikulturchemie; Diingemittel; Bo den.
P. O. Ripley, Der Einfluji der Bodenart auf die Ausnutzung von feingemahlenem 

Rohphosphat. Dungungsverss. zu Gerste mit feingemahlenem Rohphosphat in Vergleieh 
mit Superphosphat. Letzteres war stets iiberlegen. Hoehste Mahlfcinheit begiinstigte 
nicht die Ausnutzung des Rohphosphats. Letztere ist in holiem MaBe abhangig von 
der pn des betreffenden Bodens. (Scient. Agriculture 10- 678—89. Juni 1930. Lenox- 
ville [P. A.].) G r im m e .

W. B. Haines, Diingung von Kautscliuk. Salpeterdungung erwies sich bei Kaut- 
sehulc ais sehr rentabel. (Malayan agrieult. Journ. 18. 232—37. Mai 1930.) G r UHME.

F. J. Sievers, Neuere Beweise fur die Bedeutung der Stickstoffoerhdltnisse in der
organisclien Substanz des Bodens. Das N : C-Verhaltnis des Bodens ist annahernd 
konstant. N-Dungung bat auf die Dauer keinen EinfluB auf die organ. Substanz
u. das N : C-Verhiiltnis. Mergelung beeinfluBt die Bldg. von organ. Substanz ohne 
Beeinflussung des N : C-Yerhiiltnisses. Ohne N-Diingung ist keine Erhóhung der 
organ. Substanz móglich. (Journ. amer. Soc. Agronomy 22. 10—13. Jan. 1930. 

Amherst [Mass.].) G r iMME.

Kh. P. Mirimanoff, Einfluji der Luzerne auf die Verdnderung von jungfraulichen 
Bóden in den armenischen Baumwolldistrilclen. Fortgesetzter Luzernebau beeinfluBt 
sehr die Bodenverhiiltnisse: Die Tonfraktion steigt, die Wasserkapazitiit ebenfalls, 
desgleichen der Geli. an organ. Substanz, an hygroskop. W. u. an N, wahrend der
C02-Geh. sinkt. Der wss. Bodenextrakt ist reicher an 1. Salzen, austausehbare Kationen
nehmen zu u. zwar Ca u. Iv, wahrend Na sinkt. (Journ. amer. Soc. Agronomy 22. 
97—107. Febr. 1930. Arivan.) GRIMME.

R. Newton und J. G. Malloch, Veranderung der Qualitat von in verschiedenen 
Parzellen angebautem Weizen. Die Verss. ergaben, daB Bodenverschiedenheiten starkere 
EinfluB auf den Proteingeh. des Weizens haben ais Sortenversehiedenheiten. (Scient. 
Agriculture 10. 669—77. Juni 1930. Edmonton [Alberta].) G r im m e .

W. H. Mac Intire und W. M. Shaw, Kalkmagnesiaverhdltnis in dolomitischen
Kalhsteinen in bezug auf die. Lóslichkeit und die Bodenreaktionen. C02-haltiges W. 
entzieht dem Boden einen um so lioher alkal. Extrakt, je holier der CaO-Geh. des 
Bodens war. Aus dolomit. Boden wird zuerst der CaC03-UbersehuB gel., spater erhalt 
man Lsgg. von konstantem Ca: Mg-Verhaltnis 1:1. Zugabo yon CaC03 u. MgC03 

zu Dolomitsuspensionen in C02-haltigem W. wirkt erniedrigend auf die Losliclikeit.
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Saurc Zusatze zu einem Dolomit-Bodengemisch werden vor allem yon Mg gebunden. 
(Journ. amor. Soc. Agronomy 22. 14—27. Jan. 1930. Knoxville [Penn.]) G r im m e .

J. W. Taylor und Marion Griffiths Zelmer, Der Einfluji der Śaatdesinfeklion 
auf Korn- und Slrohertrag und Brdndkontrolle bei Wintergerste. Ais Beizmittel erwies 
sieli Semesan, ein Hg-Praparat, selir wirksam. Wahrend der Brandbefall bei un- 
behandeltem Korn 15,6% betrug, war er nach der Behandlung gleich Nuli. Der Kórner- 
ertrag stieg um 11,6%, der Strohertrag war behandelt -ebenfalls hóher ais unbehandelt. 
(Journ. amer. Soc. Agronomy 22. 113—23. Febr. 1930. Washington [D. C.].) GRIMME.

Charles F. Hottes und H. K. Wilson, Widerslandsfahigkeit von Weizen gegen hohe 
Temperaturen bei verschiedeneji Erhitzungsmethoden. Hitzebcstiindigkeit ist direkt 
proportional zum W.-Geh. Im Ofen oder offener Schale erhitzte Saat yerliert konstant 
W., Erhitzung in feuchter Atmosphare schadet der Keimkraft nicht. (Journ. amer. 
Soc. Agronomy 22. 108—12. Febr. 1930. Urbana [111.].) G r im m e .

G. Hostermann und R. Riilke, Heterocyclische Basen ais Nicolinersatzmittel und 
Priifung derselben auf ihre Verwendbarkeit ais Insektenbekdmpfungsmittel. Eingehende 
Literaturbesprechung. (Ztschr. angew. Entomologie 16. 408—13. Mai 1930.) G r im m e .

Russell Bissey und O. Butler, Versuche iiber die Hederichbekdmpfung. Bericht 
uber Feldspritz- u. Bestaubungsverss. zur Bekiimpfung von Hederich. Ais Bestaubungs- 
mittel geben die besten Resultate Kainit, Kalkstickstoff u. FeS04, ais Spritzmittel 
erwiesen sieli ais brauclibar Cu (NO.,),, 1 %, Na,Cr.,07 1,8%, HaSO, 2,2%, CuSO, in 
10%ig. NaNOs-Lsg. 2,5%, NaHSO, 3,8%, CuSO,; + NaOH 5u/0, FeS04 15%, (NH4 )2 S04 

20%, NaN03 iiber 20%. (Journ. amer. Soc. Agronomy 22. 124—35. Febr. 1930. 
Durham [N. H. J.) GRIMME.

H. D. Youngund O. A. Nelson, Dampfdrucke von liducherungsmilteln. IV. Dampf-
druck von Nicolin. Vff. bestimmen den Dampfdruck von Nicotin bei Tempp. iiber 100° 
mittels der Luftsattigungsmethode von P e r m a n  u . D a v ie s  (Journ. chem. Soc., London 
91 [1907]. 1114) bzw. V a n s To n e  (Journ. chem. Soc., London 97 [1910]. 429), u. fiir 
den restlichen Teil der Dampfdruckkurye (in Anbctracht des kleinen Fassungsver- 
mogens obiger App. u. der Schwierigkeit der langeren Konstanthaltung von erheblich 
iiber 100° liegenden Tempp.) mittels der von N e l s o n  (Ind. engin. Chem. 20 [1928]. 
1380. 1382) ausgearbeiteten stat. Methode. Mit Hilfe der NELSONschen Formeln 
kann auch die in die Einheit t r o e k e n e r  Luft verdampfbare Menge von Nicotin 
genau berechnet werden (Tabellen u. Kurven). (Ind. engin. Chem. 21. 321—22. 1929. 
Washington, Burcau of Chemistry and Soils.) H e r z o g .

George W. Pucher, Charles S. Leavenworth und Hubert Bradford Vickery, 
Bestimmung des Gesamtslickstoffs in Pflanzenextrakten in Gegenwart von Nitrałen. 
Die Angaben R a n k e r s , daB die Salicylsaure-Zn-Methode ungenaue Resultate gebe, 
wurde bestiitigt. Der Fehler betrug 40—95% des Nitrat-N. Richtige Werte erhśilt 
man nach Reduktion mit Eisenpulver u. verd. H 2 S04 u. nachfolgenden Kjeldahl- 
aufschluB. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 191—93. 15/4. 1930. New Haven 
[Conn.].) G r im m e .

Selman A. Waksman und Kenneth R. Stevens, Ein System zur unmittelbaren 
chemischen Analyse von pflanzlichen Produkten. Vff. bestimmen A.-Extrakt, A.-Extrakt, 
W.-Extrakt, den Extrakt mit verd. Siiure, Cellulose, Hemicellulose, Lignin, Protein
u. Asche. Genauen Arbeitsgang im Original. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2- 
167—73. 15/4. 1930. New Brunswick [N. J.].) GRIMME.

Kali-Chemie Akt.-Ges., Fritz Rothe und Hans Brenek, Berlin, Herstellung 
von Gliihphosphate.n. (D. R. P. 498 662 K I. 16 vom 24/11. 1927, ausg. .26/5. 1930. — 
C. 1929. II. 2719 [F. P. 662 821].) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert GrieB- 
bach, Wolfen und Hans WeiB, Ludwigshafen a. Rh.), Dungemittel. (D. R. P. 498 983 
KI. 16 vom 15/1.1928, ausg. 28/5.1930. — C. 1929. II. 476 [E. P. 307 230].) K u h l in g .

M. Kondor, Budapest, Yerbesserung von Na„C03-haltigen Boden, dad. gek., daB 
man Zeolithe oder zeolithhaltige yulkan. Tufferden vor dem Ackern ausstreut. Der 
Tuff kann entweder allein, oder mit anderen Dimgemitteln gemischt, venvendet 
worden. Die Wrkg. des Tuffs besteht darin, daB ein Basenaustausch zwischen dcm 
Zeolith u. dem natronhaltigen Boden eintritt. (Ung. P. 95 331 vom 7/4. 1926, ausg. 
16/12. 1929.) G. Konig.

P. Unterrainer, Bludenz, Schddlingsbekampfungsmittel, bestcliend aus 5% ge-
branntem Kalk, 5% Ocker, 50% Borsiiure u. 40% Na2 S04. Ein Teil der Borsiiure
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kann auch durch Borax ersetzt werden. (Ung. P. 95 656 vom 10/9. 1927, ausg. 2/12.
1929.) __________________ G. K onig .

[russ.] A. A. Lessjukowa, EinfluB der Temperatur auf den tJbergang der Bodenphospkor-
s&ure in schwachsaure und waBrige Auszugo. Uljanowsk: Komtrust 1930. (28 S.)

v m .  Metallurgie; Metallograpłue; Metallverarbeitung.
T. H. Donahue, Derzeitiger Stand der elektrolytisch-metallurgischen Prozesse. Dio 

elektrolyt. Gewinnung oder Raffination der Metalle: Cu, Zn, Pb, Cd, Ag, Bi, Ni wird 
im Hinblick auf Urnfang der Anwendung u. die Entwicklungstendenzen besprochen; 
die Moglichkeit der Yerdriingung dieser Verff. durch nichtelektrolyt. Prozesse, neue 
Verff. u. Anwendungsgebiete werden erortert. — Zahlreiche statist. Angaben iiber den 
Anteil der elektrolyt. Prozesse an der Gesamtproduktion der Metalle, iiber die Produktion 
der einzelnen Gesellschaften in U. S. A., Zusammenstellung der gesamten Kupfer- 
raffinerien u. Zinkclektrolyseanlagen u, a. m. (Trans. Amer. eleetroehem. Soc. 57. 
20 Seiten Sep.) . K u t z e l n ig g .

Bertil Stalhane und Tore Malmberg, Untersuchung des Verlaufs der Reduktion 
von Eisenerz. II. Mitt. Verlauf bei der Reduktion mit Kohlenoxyd. (I. vgl. C. 1929
I. 2349.) Die ausfuhrlichen Angaben iiber die Methodik miissen im Original u. in der
1 . Mitt. eingesehen werden. Ergebnisse: Die Red. yerliiuft iiber die Phasen Fe3 0 4 u. 
Fe O zu Femet. Das Eindringen erfolgt von auBen gegen die Mitte so, daB konzentr. 
Schichten der verschiedenen Phasen entstehen. Das SchluBprod. ist ein Fe-Schwamm 
von 95% Red.-Grad. — Die Rk. Fe3 0 4 — y FeO yerlauft ziemlich schnell u. hemmt 
etwas die Rk. FeO — y Femct. — Der Zeitverlauf der Red. hiingt ab 1 . von der Ge- 
schwindigkcit, mit der die Rk. (FeO)n -j- nCO — y (Fe)n + nC02 in der Rk.-Zone 
yerliiuft u. 2. yon der Geschwindigkeit, mit der das bei der Rk. entstehende C02 nach 
auBen diffundiert. (Jernkontorets Annaler 114. 1—26. 1930.) WlLLSTAEDT.

C. H. Herty jr. und J. M. Gaines jr ., Oxyde im Roheisen: Ihre Herkunft und 
Wirkung bei der Stahlherstellung. Es wird nachgewiesen, daB die Menge unreduzierter 
Oxyde im Roheisen von Spuren bis 0,13%  wechseln kann. Ein maximaler Geh. an 
Oxyden bildet sich bei unregelmaBigem Hoehofengang, den man seinerseits am Si-Geh. 
des Roheisens oder an der Windtemp. yerfolgen kann. Die Entfernung von 0.xyden 
aus dem Stahl im Martinofen hangt ab von der GroBe u. Art der Oxyde, yon der Menge 
des im Stahl gel. FeO u. MnO, von der Badtemp., der Viscositat der Schlacke u. endlich 
der Zeit, die zur Rk. mit der Schlacke zur Verfiigung steht. Zusatz yon Erz oder Roh
eisen erholit den Silicatgeh. des Bades, u. zwar um so mehr, je diinnflussiger die Schlacke 
ist. Der Silicatgeh. des Bades vor der Desoxydation hangt in starkem MaBe von dem 
SiOj-Geh. des zugesetzten Roheisens ab. Auch beim Bessemerstahl zeigt sich der 
sehadliche EinfluB des SiO:, das mit dem Roheisen in den Stahl gelangt. EinfluB des
Si-Geh. des Roheisens aui den Gang der Charge im Martinofen. (U. S. Dept. Commerce, 
Bureau of Mines, 1929. Buli. 308. 56 Seiten.) E d e n s .

H. H. Ebert, Das Gattieren des Gupeisens. Nach Erlauterung der Begriffe GuB- 
bruch, Brandeisen, Poteriebruch, handelsublicher GuBbrueli, MaschinenguBbruch, 
ZylinderguBbruch, eigener Bruch, Schrott geht Vf. auf die wiehtigsten Roheisen- 
sorten fiir GieBereizwecke u. die Bedeutung des C, Si, Mn, P, S, Cu, As, Ti, Mo, Co
u. V beim Gattieren ein. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 3. Nr. 5. 3—5. Mai 1930.) K a l p .

Walter E. Remmers, Das Waehsen von granem Gufieisen. Nach einer Bespreehung 
friiherer Arbeiten u. Theorien zur Erklarung des Wachsens von GuBeisen ^-ird uber 
Verss. berichtet, die an einem GuBeisen mit 3,32% Gesamt-C, 3,12% Graphit, 2,63%
Si u. 0,46% Mn ausgefuhrt werden. Proben werden nach 25 Wechselgluhungen einmal 
im Ofen, das andere Mai an der Luft abgekiihlt, u. ferner in Ol abgeschreckt. Metallo- 
graph. Unterss. erganzen die Verss. Ferner werden Proben einmal im Vakuum, das 
andere Mai im N2-Strom gegliiht; auBerdem werden Proben langere Zeit bei der Hóehst- 
temp. gehalten, das andere Mai sofort nach dem Erhitzen abgekuhlt. An Hand dieser 
Verss. kommt Yf. zu dem Ergebnis, daB das Waehsen des GuBeisens folgendermaBen 
zu erklaren ist: 1. durch die Ausscheidung, Wiederauflósung u. Wiederausscheidung des 
Graphits in der Grundmasse, 2. durch Oxydation der Grundmasse, nachdem der Graphit 
herausgebrannt ist, 3. durch mechan. Spannungen u. feine ReiBbldg., besonders beim 
Durchlaufen der J41 -Umwandlung. Bespreehung des Einflusses yon Spezialelementen.
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Literatur. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1930. Nr. 337.
9 Seiten. Chicago, 111.) E d e n s .

W. Ackermann, Korrosionsbestiindiges Gufleisen. Es wird ein zusammenfassender 
Bericht gegeben iiber den Stand der Eorschung bzgl. der Korrosionsbestandigkeit von 
GuBeisen. Nach einer kurzeń Besprechung der Yorbedingungen fiir die Korrosions
bestandigkeit wird iiber den EinfluB der Ausbildungsform des Graphits, sowie iiber den 
EinfluB von Legierungszusatzen, wie Si, Ni, Cr u. Cu, auf die Korrosion von GuBeisen 
berichtet. (GieBerei-Ztg. 27. 263—66. 15/5. 1930. Breslau.) E d e n s .

C. T. Thomas und W. Blum, Die Hersłellung von Druckplatten aus Elelctrolyt- 
eisen. Badzus.: 3-n. EeCI2, 2 —4-n. CaCl2, 0,01-n. HC1. Kathod. Stromdichte: 7 A/dm2. 
Temp.: 90°. Die Anoden werden von porosen Alundumdiaphragmen umgeben. — 
Beschreibung der Arbeitsbedingungen, Daten iiber die erzielten mechan. Eigg. des 
Elęktrolyteisens u. Strukturbilder. (Trans. Amer. electrochem. Soe. 57. 13 Seiten 
Bureau of Engraving and Printing, Bureau of Standards. Sep.) K u t z e ln ig g .

N. C. Kyriacou, Rationalisation des Schachtofens fiir die Behandlung von Bleierz. 
(Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 2617.) Wird das Reduktionsmittel (Koks, Anthrazit usw.) gleichzeitig 
mit dem Erz durch die Ofengicht eingefiihrt, so ist man gezwungen, einen schwer ent- 
ziindbaren Brennstoff zu nehmen, der mit den Verbrennungsgasen keine Rkk. eingeht 
und der nur bei der hóchsten Temp. in der tiefsten Ofenzone oxydiert wird. Fiihrt 
man dagegen den Brennstoff unmittelbar in die Verbrennungszone oder in den Herd 
ein, so gęstalten sich die Rk.-Bcdingungen einfacher. Verschiedene Gesellschaften 
haben mit Kohlenstaubzusatzfeuerungen giinstige Erfolge erzielt, indem der Kohlen- 
staub durch die Diisen eingeblasen wurde. In Copper-Cliff wurden bis zu 50% des 
Brennstoffes in Kohlenstaubform eingefuhrt. Weitere Verbesserungen -wurden erzielt 
in der Ausfiihrung der Ofenmantel mit Wasserumlauf, in der Wiedergewinnung der 
metali. Oxyde aus den Verbrennungsgasen, im Bau der Sackfilter, der Schlacken- 
granulation. (Rev. Mćtallurgie 27. 113—24. 3/3. 1930.) K a l p e r s .

Charles T. Baroch, Die Hydrometallurgie des Kupfers auf dem, Oebiełe der Bagdad 
Corp. Das teils sulfid., teils oxyd. Erz mit einem durchschnittlichen Kupfergeh. von
1—1,25% wird durch Flotation auf einen Cu-Geh. von 30—35% gebracht. Das Kon- 
zentrat wird durch Róstung in ein Gemisch von CuO u. Fe203 ubergefuhrt. Der Róst- 
vorgang verliiuft in drei Stufen, bei welchen bestimmto Tempp. eingehalten werden 
miissen. Das Róstprod. wird mit ausgebrauchter schwefelsaurer Elektrolytlsg. ge- 
laugt, wobei das Fe2 0;! groBtenteils ungel. bleibt. Man erhalt eine Lsg., die pro 1 60 g 
Cu u. 10 g freie H 2 S04 enthiilt. Durch Zumischen von ausgebrauchter Lsg. wird die 
Zus. des Elektrolyten auf 50 g Cu/l u. 25 g H 2 S04/1 gebracht. Sodann wird mit einer 
Stromdichte von 2,1 A/dm2  elektrolysiert. — Der ProzeB kommt besonders dort in 
Betraeht, wo eine Verfrachtung des Konzentrates zu teuer kamo u. billige Energie 
zur Verfiigung steht. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 57. 25 Seiten Hillside, Ari
zona, Bagdad Copper Corp. Sep.) K u t z e l n ig g .

Frank R. Corwin und Carleton S. HarloJf, Das Seriensystem der elektrolytischen 
Kupferraffinalicm bei der „Nichols Copper Co." Vff. beschreiben die Einriehtungen 
der Laurel-Hill Cu-Raffinerie u. besprechen das dort angewendete Seriensystem. Ais 
Vorteile gegeniiber dem Multiplesystem werden angegeben: 1. Geringere Anlagekosten 
infolge geringeren Raum- u. Kraftbedarfes. 2. Geringere Betriebskosten, da der Anteil 
an Aibeits- u. Kraftbedarf pro Einheit geringer ist. 3. Der Wert des im ProzeB ge- 
bundenen Materiales ist geringer. 4. Das Seriensystem wurdo derart entwickelt, daB 
es in bezug auf Bewaltigung von unreinem Materiał dem Multiplesystem ebenbiirtig ist. 
(Trans. Amer. electrochem. Soc. 57. 10 Seiten Laurel Hill N. Y. Nichols Copper 
Co. Sep.) K u t z e l n ig g .

F. S. Wartman und W. T. Boyer, Form, des Kupfers in der Konverterschlacke. 
Ausfuhrlichere Wiedergabe der C. 1930. I. 2952 referierten Arbeit. (Metal Ind. 
[London] 36. 504—07. 553—56. 16/5. 1930.) K l e v e r .

Thomas Lonsdale, tlber den Einflu/3 der DriUung auf die Abmessungen ton MetaU- 
drdhten. I. Weichgegliihłe Kupferdrahte. Der Vf. drillt gezogene u. dann ausgegliihte 
Drahte verschiedenen Durchmessers aus Kupfer von hoher Leitfahigkeit, die dauernd 
mit einem Gewicht belastet sind, das weit unterhalb dem der Elastizitatsgrenze ist. 
Der Vf. vergewissert sich, daB das angehangte Gewicht allein wahrend 24 Stdn. keine 
Verlangerung des Drahtes bei Zimmertemp. bewirkt. Selbst bei sehr geringen der- 
artigen Zugbeanspruchungen erfolgt durch das Drillen eine erhebliche Verlangerung 
des Drahtes (3—4%); starkere Belastungen ergeben Verlangerungen bis zu 12%.

XII. 2. 62
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Die Verlangerung (l) in ° / 0 der urspriinglichen Lange ist gegcben durch: l =  4,9-D T 
(1 + 0,0065 t), wobei D — Drahtdurchmesser in cm, T =  Anzahl der Umdrehungen/cm 
der urspriinglichen Lange, t — die dauernde Belastung in kg/qcm bedeuten. Dies gilt 
aber nur fiir sorgfaltig ausgegliihtes Materiał; unyollstandig ausgegluhtes Materiał 
ergibt geringere Verlangerungen; harte Driihte ziehen sich beim Drillen unter maBiger 
Belastung zusammen. (Philos. Magazine [7] 8 . 703—13. Nov. 1929. British Silk Res. 
Association.) F a b e r .

— , Berylliumvorkommen in Osłerreich. Die Pegmatitausbeute aus dem neu ent- 
deckten Vork. in Steiermark wird von PANEBIANCO auf 100 000 0001 geschatzt; 
bei einer Be-Ausbeute yon nur rund 1% wurde sich demnacb eine Menge von 1 000 000 Be 
ergeben. In der GieBereitechnik kann das Be ais yorzugliches Desosydationsmittel 
yerwendet werden; seine groBe Bedeutimg liegt jedoch im Legieren mit Schwer- 
metallen, wie mit Cu, Stahl. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 3. Nr. 5. 1—3. Mai
1930.) K a l p e r s .

Edward F. Kern und Thomas R. Jones, Zusdtze zu Wismut-Elektrolyten. Lsgg. 
yon Wismutsilicofluorid, -Borfluorid, -Kresolsulfonat, -Perchlorat, -Fluorid, -Sulfat u. 
-Chlorid werden auf ihre Eignung fiir die Bi-Elektrolyse untersucht. Ais brauchbar 
erwiesen sich salzsaure BiCl3 -Lsgg. mit einem Geh. an NaCl, CaCl2 oder MgCl2. In den 
iibrigen gepriiften Elektrolyten sind die Bi-Anoden zu wenig 1. u. bedecken sich mit 
einer Schicht des betreffenden bas. Salzes. Am geringsten ist die Loslichkeit in Kresol
sulfonat. — Von den untersuchten Zusśitzen sind Benzoesaure, Pyrogallol u. Resorcin 
am wirksamsten. Lcim, Gummi arabicum, Tannin, bieten keinen Vorteil. Eine ge- 
eignete Elektrolytzus. fiir die Raffination yon Bi ist die folgende: 70 g Bi, 50 g HC1, 
100 g NaCl (oder 100 g CaCl2 oder 65 g MgCl2) pro 1 u. 1 g Resorcin, Pyrogallol oder 
Benzoesaure pro 10 1. Enthalt die Anodę Blei, so kónnen dem NaCl oder MgCl2-haltigen 
Bade pro 1 20 g H 2 SO., zugesetzt werden. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 57. 19 Seiten 
New York City, School of Mines of Columbia Univ. Sep.) K u t z e ln ig g .

Adelaide Labo, Eigenschaften der in der Goldschmiedekunst verwendeten Legierungen. 
Farbę, F., BRINELL-Harte, Duktilitat, Bruchfestigkeit der Legierungen des Au mit 
Ag, Cu u. beiden Metallen. Eigg. einiger weiterer in der Goldschmiedekunst ver- 
wendeten Legierungen wio WeiBgold. (Industria chimica 5. 571—73. Marz 1930. 
Payia.) R. K. M uller.

M. Hansen, Die Harte silberreicher Kupfer-SUberlegieningen. Bestimmung der 
Loslichkeit von Kupfer in Silber mit Hilfe von Hartemessungen. (Vgl- C. 1929. II. 1342.) 
Vf. stellt sich die Aufgabe, expcrimentell zu untersuchcn, ob der Knick in der Harte- 
kurve von silberreichen Kupferlegierungen nach dem Abschrecken der Legierungen 
bei yerschiedenen Tempp. wenigstens annahernd der Siittigungskonz. des Mischkrystalls 
bei der betreffenden Abschrecktemp. entspricht, inwieweit also Hartemessungen zur 
Best. yon Loslichkeitskuryen herangezogen werden kónnen. Zusammenfassend laBt 
sich sagen, daB die Hartebest. hinreichend lange geglubter u. abgeschreckter Le
gierungen zu einer Loslichkeitskurve fuhrt, die an Genauigkeit einer mit Hilfe von 
Leitfahigkeitsmessungen abgeschreckter Legienmgen bestimmten Loslichkeitskurve 
gleichkommt. Die Sicherheit der auf mkr. Wege gewonnenen Kurve wird jedoch 
nicht ganz erreicht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 186. 41—48. 23/1. 1930. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) DusrNG.

C. H. Johansson, Bemerkungen iiber das System Cu-Zn. Unter Heranziehung 
seiner fruheren Arbeit (vgl. C. 1928. L 1627) tritt Vf. der yon R u e r  u . K r e m e r s  
(ygl. C. 1930. I. 2153) geauBerten Anschauung entgegen, wonach beim System Cu-Zn 
die Umwandlung der fi-Phase sich nicht in einer homogenen Phase abspielen kann. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 187. 334—36. 7/3. 1930. Stockholm, Techn. Hochsch., 
Physikal. Inst.) D u s in g .

Armel Sevault, Untersuchung von Spezialaluminiumbrcmzen mit Zink, Silicium 
und Antimon. Teil II. (I. vgl. C. 1930. U. 127.) Die Ergebnisse der Unterss. an Al- 
Bronzen mit Si u. Sb. (Rev. Mćtallurgie 27. 154—73. Marz 1930.) L o r e n z .

A. Christopher G. Beach, Die Herstellung von Spiegeln durch Aufstauben von 
Metallen auf Glasóberflachen. Zur Herst. yon Metallndd. auf Glasplatten fiir Inter- 
ferometerzwecke wird eine Apparatur beschrieben, bei der unter Olpumpenvakuum 
mittels Gleichstrom von etwa 2000 V durch Kathodenzerstaubung Ag oder Ni in 
Schichten, dereń Dicke durch Zeit u. Strom regulierbar ist, niedergeschlagen werden 
kónnen. Bzgl. der Einzelheiten sei auf das Original yerwiesen. (Journ. scient. Instru
ments 7. 193—95. Juni 1930. Chelsea Polytechnie.) A l t e r t h u i i .
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Henry N. Bassett, SchutzanstricJie fiir Eisen und Stald. Es wird iiber :dio xer--%<\. 
schiedensten iilteren u. modernen Methoden berichtet, um Eisen durch metall. iSciiu^z- 
schichten oder Uberzugo vor Korrosion zu schiitzen. (Ind. Chemist chem. ManumcŁjjrei- '' 
6 . 241—43. Juni 1930. M. Inst. Met.) Edbns?/ '

O. Macchia, Uber die Bestimmung der katlwdischen Ausbeute in Verchronwltyŝ } U 
bddem. Zur Messung der Elektrizitatsmenge schaltet Vf. ein Voltameter mit 10—15%igT'~'” 
NaOH mit angeschlossener Gasbiirette ein. Cr wird kathod. auf Streifen aus Cu oder 
yernickeltem Cu niedergeschlagen, die zuvor ca. 1  Min. in sd. 10%ig. KCN-Lsg. ein- 
getaucht, mit Filterpapier abgetupft, 5— 6  Min. bei 50—60° getrocknet u. gewogen 
wurden. Bei den yernickelten Streifen wird zum Vergleich dio Best. des Cr durch anod. 
Auflósung in 10%ig. NaOH gegen eino Pb-Kathode herangezogen, bei den Cu-Streifen 
einfach die Gewichtszunahme bestimmt. (Industria chimica 5. 561—65. Marż 1930. 
Fermo.) R. K. M u l l e r .

W. Schischkin, Die Herstellung von Chromdiaphragmen. Es wird eine Vorr. be- 
schrieben, mit der eino gleichmafiige Cr-Schioht auf einer Metallplatte (z. B. einer 
Cu-Platte) erzeugt werden kann. Ais Elektrolyt dionte eine bei der Elektrolyse ubliche 
Chromsaurelsg. Gearbeitet wurde bei 25° mit einer Stromdichto von 10—15 Amp./qdm, 
das Riihren der Fl. war nicht erforderlich. — Die Undurchlassigkeit der Cr-Schicht 
ist von der Metalloberfliiche, auf der sie erzeugt wird, in holiem Mafie abhangig. Es 
ist daher auf eino fehlerloso Oberfliicho zu achten. Ebenfalls wichtig ist die Reinheit 
des Elektrolyten. — Die Chromschicht, losgelóst von der Metallunterlage, ist sehr 
sprode. Daher wird ein Cr-Diaphragma so erzeugt, da!3 man bei einer mit Cr iiber- 
zogenen Cu-Platte in der Mitte das Cu anod. herauslost (bei etwa 1 V.), u. ein Cr- 
Diaphragma in einem Cu-Rahmen erhalt. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal pri- 
kladnoi Ćhimii] 3. 25—29. Leningrad, Labor. f. phys. Ch. d. Polyteehn. Inst.) Gu r ia n .

D. J. Mac Naughtan und A. W. Hotliersall, Abdeck (Stopping off)-Materialien 
fur den Gebrauch bei der elcktrolylischen Vernickelung. In der Galvanostegie ergibt 
sich immer óftor die Aufgabe einer nur teilweisen Bcdcckung eines Werkstiieks mit Ni 
u. a. Vff. untersuchen Materialien, dio goeignet sein konnen, dio Stellen, dio nicht 
vernickelt werden sollen, vor der Vernickelung zu schiitzen. Die verschiedenen An- 
forderungen, dio an solche Schutzuberziige gestellt werden miissen, sind: sio miissen 
zahe u. biegsam sein u. frei von Lochern oder Unregelmafiigkciten; sio miissen anhaften 
u. dem Druek widerstehen, der boi der elektrolyt. Rcinigung durch Gas, das unter 
der schiitzenden Oberfliicho entsteht, ausgeubt wird; forner diirfen dio t)berziigo von 
den Reinigungslsgg. nicht angegriffen werden, sio diirfen bei der erhóhten Temp. dieser 
Lsgg. nicht crweichen u. schliefilich diirfen sio mit dem Ni-Bad nicht reagieren. Zur 
Priifung auf Eignung werden Stahlstiicko mit den verschicdenen in Frage kommenden 
Abdeckmaterialien teilweiso uberzogen u. dann der iiblichen Reinigung u. danach der 
Vernickelung unterworfen. Aufiere Unters. zeigt dann, ob der UberZug brauchbar 
war. Ol-Firnis u. Firnisso, dio durch Losen oder Suspendieren von Gummi elasticum, 
Guttapereha, Ebonit, Bitumen oder Schellack in leicht fliichtigen Lósungsmm. hor- 
gestellt waren, sind ungeeignet. Ein Cellulosecster ,,Necol-Firnis“ ist brauchbar, wenn 
sorgfaltig angowendet. Mischung von 72% Paraffinwachs u. 28% Guttapereha ist 
leichter anwendbar ais Necol-Firnis. Das zu verniekelnde Stiick wird żunachst mit 
einer Mischung von Sehlemmkreide u. W. soweit uberzogen wie os vernickelt werden 
soli, dann in das geschmolzene Wachs eingetaucht. — Die Wachsmisehung reagiert 
jedoch mit dem Nickelbad, das dann nach mehrmonatlichem Gebrauch nur noch 
brockelnde Ndd. liefert. Dies hindert jedoch nicht die prakt. Anwendung der Wachs- 
mischung. Die Ni-Bader lassen sich leicht dureh Kochen mit KMh04-Lsg. (0,1—0,2 g/l) 
regenerieren, iiberschussiges KMn04 wird durch H 20 2  zerstort; die letzten Spuren 
werden durch Zugabe einer Lsg. 1—2 g K 2 S2 08/1 u. I g  NiC03/l unschadlich gemacht. 
Die Dauer der Reinigung ist kurz gegenuber der langen Zeit, in der die Bader unbrauch- 
bar werden. (Trans. Faraday Soc. 26. 163—72. April 1930. Woolwich, Research 
Dept.) L o r e n z .

J. C. Jones, Eine, Untersuchung des Zinkclilorid-Schmdzflusses, wie er bei der 
Herstellung von Zinnplatten verwendet wird. Vff. erhitzen Sn, Fe, ZnCl2 u. W. zusammen 
u. untersuchen die Umsetzungen. Aus den Ergebnissen dieser Verss. u. aus Analysen 
teohn. Verzinnungsbador ergibt sich, daB ZnCl2 infolge der durch Hydrolyse ent- 
standenen HC1 die endgultige Reinigung der StahJoberflache bewirkt. Ferner ist SnCl2  

im SchmelzfluB yorhanden. — Verss. unter Zusatz yon Fe-Salz:en zeigen, daB bei 300°
62*
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die Fe-Sake dureh Sn reduziert werden. — Verbrauchte Sn-Biider enthalten SnCl2 

u. Sn02. (Trans. Faraday Soc. 26. 249—54. Mai 1930. Univ. College of Swansea.) L o r .

A. Thiel und W. Ernst, Uber Korrosionserscheinungen. 16. Mitt. Die Erklarung 
des Differenzeffektes. (15. ygl. C. 1928. II. 1610.) Unter Differenzeffekt wird die Er- 
scheinung verstanden, daB die Selhstauflosung eines unedlen Metalles abnimmt, wenn 
man aus diesem mit einem geeigneten Fremdmetall ein Lokalelement bildet, wobei 
die Yerminderimg der Selhstauflosung unter gewissen Umstanden der Entladungs- 
stromstarke des Lokalelementes proportional ist. Zur Deutung des Effektes werden 
Passivita,tserscheinungen einerseits, Widerstandsplianomene andererseits erwogen. — 
Um alle maBgebenden elektr. Grófien bestimmen zu konnen, wird das Verf. der doppelten 
Zerlegung der Lokalelemente herangezogen. Die WiderstandsYerlialtnisse bei dieser 
Anordnung (eine Cd-Elektrode ist 2 parallel geschalteten Pt-Elektroden gegeniiber- 
gestellt), werden auf Grund eines geometr. Schemas erortert. Es ergibt sich, daB das 
Leitverm6 gen des kombinierten Leitungskorpers unter den getroffenen Voraussetzungen 
nur %  von dem bei additivem Verh. ziu erwartenden Werte betragt. Orientierende 
Verss. bestatigen das Auftreten des Effektes im doppelt zerlegten Lokalelement Cd/Pt. 
Zur Yollstandigen elektrocliem. Analyse werden Widerstande, Elektrodenpotentiale u. 
Stromstarken nebeneinander gemessen (Versuchsanordnung u. Schaltungsschemen im 
Original). Dio tatsachlieli gemessenen Entladungsstromstarken stimmen mit den auf 
Grund des OilMschen Gesetzes nach der Beziehung J  — Ept — EcJW a -{- Wt be- 
rechneten Stromstarken befriedigend iiberein. Damit ist die Giiltigkeit der von 
W. P a lm a e r  entwickelten Vorstellung vom elektrochem. Charakter der Metallauf- 
lósung bestatigt u. der Differenzeffekt ais reines Widerstandsphanomen erklart. (Kor- 
rosion u. Metallschutz 6 . 97—103. Mai 1930. Marburg, Physikal.-chem. Inst. d. 
Univ.) K u t z e ln ig g .

J. Formanek, Uber den Einfluji von Telrachlorkohlenstoff, Trichlorathylen und 
Tetraćhoracetylen auf Melalle. Mit CC14 wurden Korrosionsverss. an Cu, Messing, Ni, 
Sn, Pb, Al, Zn, Fe u. Fe mit einem Ubcrz;ug von Fe3 0 4 wiihrend 8  Monaten ausgefiihrt. 
Die Korrosion ist so gering, daB sie keine prakt. Bedeutung hat. Es ist deshalb nicht 
nótig, Behiilter fiir CC14 mit Pb- oder Sn-Auskleidung zu Yersehen. Der Angriff von Cu, 
Messing, Sn u. Fe mit Fe3 0 4-Uberzug dureh die andern Chloride war nach 8 -wochiger 
Beobachtungszeit starker ais dureh C1C14, jedoch auch verhaltnismaBig gering. 
(Chemicky Obzor 5. 57—59. 31/3. 1930.) M a u t n e r .

Saburo Makino, Die Korrosion einer Zmkelelctrode in einem Trockenelemmt bei 
offenem Slromkreis. Vf. vergleicht die Gewichtsverluste von Zn 1. in einer 7-n. NH4C1- 
Lsg. u. 2. in der gleichen Lsg., in die gleiclizeitig eine Mn02-Elektrode iiblicher Art 
(von zwei versehiedenen Firmen) eintaucht. Es zeigt sich, daB die Ggw. der positiven 
Elektroden bei offenem Stromkreis die Korrosion des Zn vergróBert; die Art des ver- 
wendeten Mn02 hat keinen EinfluB. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 176B. 
Mai 1930.) L o r e n z .

L. W. Haase, Uber PassivitdtserscJieinungen an Aluminium in ruhenden, sehr 
rerdiinnten Sauren und Laugm. Es wird iiber friihere Arbeiten berichtet iiber Korrosions- 
verss. an Al, sowie iiber die Theorie der Schutzschichtbldg. beim Al. An Hand von 
Verss. mit wss. Lsgg. von Sauren, Basen u. Salzen in Konzz., wie sie im n. Trinkwasser 
yorkommen, wird festgestellt, daB es sich beim Angriff Yon Al dureh reine Lsgg. nicht 
um die Bldg. von passiYierenden Schichten handelt, sondern um die allmahliche Ent- 
stehung homogener Schutzschichten aus wasserarmeren Hydroxyden oder aus Osyden 
des Al. Literaturzusammenstellung. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Aluminium 2. 
53—60. Mai 1930. Berlin-Dahlem, Chem. Abt. II.) E d e n s .

P. DroBbach, Die Verwendung des Aluminiums in der Chemie. Die Korrosion you 
Al wird dureh die Lokalelementtheorie erklart, wobei Al stets Anodę ist. Der EinfluB 
ron 0 2 auf die Korrosion wird verfolgt. Ferner wird festgestellt, daB das MaB der 
Korrosion abhangig ist Yon dem Kathodenmaterial. AuBerdem wird angenommen, daB 
der sog. Pittingangriff auf UngleichmaBigkeiten der Oberflache zuruckzufuhren ist. — 
In der Arbeit findet sich eine umfangreiche Tabelle iiber das Verh. von Al gegeniiber 
yerschiedenen anorgan. u. organ. Yerbb. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Aluminium
2. 39—44. Mai 1930.) E d e n s .

—, Uber die Einwirkung ruhender und bewegłer Salpetersdure auf Aluminiumbłech, 
Siluminblech und Ferrosilicium. Es wird der Angriff von 50% H N 0 3 auf Al u. Silumin 
im walzharten u. im weichgegliihten Zustand untersucht, u. zwar bei ruhender u. be- 
wegter Saure. Silumin wird etwas starker angegriffen ais reines Al, u. zwar erleidet
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das walzharte Materiał einen etwas starkeren Angriff ais das weichgegliihte. Dabei 
wirkt die unbewegte Saure etwas starker ais die bewegte, was auf N0 2-Bldg. zuriick- 
gefuhrt wird. Im Kontakt mit Ferrosilicium ist kein verstarkter Angriff der Saure auf 
das Al festzustellen. Ferner wird nacbgewiesen, daB weder eine Oberflachenosydation 
nach B e NGOUGH, noch nach Sp e f a s  das Al widerstandsfahigor macht. Die Oxyd- 
schichten sind bereits nach kurzer Zeit abgelóst. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk 
Aluminium 2. 50—51. Mai 1930. Lautawerk.) E d e n s .

H. Bohner, Versuche mit Aluminium in Soda- und Seifenldsung. Es werden Verss. 
durchgefiihrt mit Al u. Al-Legierungen allein oder in Ggw. yon andcren Metallen, wie 
Cu, Messing, Sn, Zn, Fe, Mg, um den EinfluB von K 2C03-haltigen Seifen- bzw. Soda- 
lsgg. zu untersuchen, u. zwar sowohl bei 20°, ais auch bei 50—60°. Angaben iiber 
Gewichtsverluste bei einer Einwirkungsdauer von 24 Stdn. bei 10%ig. Lsgg. Die An- 
greifbarkeit richtet sich im allgemeinen nach der Spannungsreihe, nur macht bei 
der Sodalsg. Zn eine Ausnahme, indem es schiitzend auf Al wirkt. — Ferner wird fest-

festellt, daB dio bekannte Schutzwrkg. yon Wasserglas sowohl fiir Seifen-, ais auch fur 
odalsgg. gilt, u. zwar auch boi Ggw. yon Schwermetallen. (Hausztschr. V. A  W. 

u. Erftwerk Aluminium 2. 48—49. Mai 1930. Lautawerk.) E d e n s .

W illi Claus, Uber die chemische BeMandiqke.it von Reinaluminium gegen Fettsauren 
bei 80—1000 belriebslechnischer Arbeitstemperatur. Zwecks Feststellung, ob Rein- 
aluminium chem. bestandig ist gegen fl. u. feste Fettsauren bei 80—100° betriebstechn. 
Arbeitstemp. werden eine 1800 Tage lang gebrauchte u. eine neue Wannę mit einander 
yerglichen. Untersucht werden chem. Zus., makroskop. u. mkr. Gefiige, ZerreiBfestig- 
keit u. Dehnung, sowie Gewichtsverlust. An Hand der Ergebnisse wird festgestellt, 
daB Rein-Al bei den angegebenen Arbeitsverhaltnissen prakt. yollkommen bestandig 
ist gegen fl. u. feste Fettsauren. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Aluminium 2. 
44—47. Mai 1930. Berlin.) E d e n s .

— , Verhalten von Blech aus Aluminium, Kupfer, Zinlc und Eisen in Beruhmng 
mit feuchter Lithopone. Es wird iiber das Verh. von Rein-Al, Elektrolyt-Cu, Zn, Fe, 
yerzinntes Fe u. feuerverzirmtes Fe berichtet gegeniiber feuchter Lithopone bei 100°. 
Es zeigt sich eine groBo Oberlegenheit yon Al, was sehr wichtig ist fiir die Herst. von 
Trockenpfannen fiir Lithopone. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Aluminium 2. 52. 
Mai 1930. Ber. Mat.-Priif. V. A. W.) E d e n s .

Edgar D. Newkirk und Arthur J. Briggs, Syracuse, V. St. A., Reduktion 
oxydischer Eisenerze. Die zorkleinerten Erze oder dereń Mischungen mit Koks werden 
in einem auf etwa 900° vorgeheizten, schwach geneigt angeordnetem Drehofen redu- 
zierenden Gasen entgegengeleitet, dereń Geh. an Reduktionsmitteln allmahlich zu- 
nimmt. Durch eine Anzahl von Hahnróhren wird den Gasen so viel Luft beigemischt, 
ais erforderlich ist, um durch Verbronnung eines Teils des Reduktionsmittels die 
Reduktionstemp. aufrecht zu erhalten. (A. P. 1760 078 yom 3/10. 1927, ausg. 27/5. 
1930.) K u h l in g .

Arthur James Waters, Melbourne, Eisen- und StahUegierungen. GuBeisen oder 
Stahl wird mit einem oder mehreren der Elemente Al, Si, Mn, Ni, Cr, Mo, W,V,Ti oder 
Zr legiort, u. die Erzeugnisrfe werden bei hochstens 580° mit N2 abgebenden Stoffen 
gehartet. Die geharteten Legierungen sind gegen zerstórende Einww. bestandig. 
(Aust. P. 18498/1929 yom 19/2. 1929, ausg. 7/1. 1930.) K u h l in g .

Heinrich Hanemann, Berlin, Erzeugung von Graugu/3 durch Erhitzung des ge- 
schmolzenen Gufieisens vor dem Vergiefien. (D. R. P. 499 712 K I. 18b yom 26/11. 1925, 
ausg. 12/6. 1930. — C. 1927- I. 1634 [E. P. 262 043].) K u h l in g .

Otto Brauer, Mettmann, Tempergu/3. In einem Kupolofen werden TemperguB- 
abfall, Schmiedeschrott u. Roheisen mit einem Geh. an Si bis 3% u. an Mn yon 1—2% 
zusammengeschmolzen, zweckmaBig mittels Windstarken, weleho gegeniiber den iib- 
lichen um 20—25% erhóht sind. — Die Erzeugnisse besitzen eine durchschnittliche 
Festigkeit yon 38 kg je qmm u. 10% Dehming. (Schwz. P. 136 976 vom 12/6. 1928, 
ausg. 17/2. 1930. D. Prior. 21/5. 1928.) • K u h l in g .

W. und H. Mathesius, Charlottenburg, Kohlenstoffarmer Stahl. Ais Stahlbildner 
haben sich auBer dem Ti noch die in der period. Gruppe oder in dessen Nahe be- 
findlichen Elemente, wie B, Si, Zr, Ce u. Th, erwiesen,. Diese Elemente kónnen ent- 
weder allein, oder zusammen oder mit Ti yerwendet werden. Der C-Geh. solcher Stahl- 
sorten soli nur so hoch sein, daB beim langsamen Abkuhlen eine Abscheidung der gel. 
Carbide nicht eintritt. Die Festigkeit wird ferner noch durch geringe Beimischungen
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der bekannten Stahlveredlungselemente, -nie Mn, Cr, V, Mo, W, U, Ni, Co, Cu, be- 
trachtlich erhóht. Z. B. betragt die Festigkeit eines aus 3,5% Mn, 1,2% Cr, 1,2% S. 
u. nur 1% C bergesteUten Stahles 150 kg. (Ung. P. 96143 vom 31/1. 1928, ausg. 2/11
1929.) K o n ig .

Minerals Separation & de Bavay’s Processes Australia Proprietary Ltd., 
Melbourne (Erfinder: Henry Lavers und Bruce Taplin, England), Verarbeifen von 
Schwefdkupfer enthalienden Erzen. Die gegebenenfalls nur grob gepulverten Erze 
werden in Ggw. von koblenstoffbaltigen Stoffen u. freiem oder gebundenem Halogen, 
•yorzugsweise NaCl, auf z. B. Botglut erhitzt, u. dann einem Anreicberungs-, yorzugs
weise dem Schaumschwimmyerf. unterworfen. Letzteres wird durch die Torangehende 
Hitzebehandlung giinstig beeinfluBt. (Aust. P. 21063/1929 yom 5/7. 1929, ausg. 
18/2.1930. E. Prior. 2/8. 1928.) K u h l in g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, tibert. von: John Wesley Marden 
und Malcolm N. Rich, East Orange, V. St. A., Hammerbares Chrom. Chromverbb., 
besonders Cr2 0 3  werden bei Ggw. yon Halogenyerbb. unter Druck mittels Ca reduziert. 
Die Erzeugnisse werden ausgewaschen, zu Briketten geformt, in reduzierender Atmo- 
sphare durch stufenweises Erhitzen zunachst entgast u. dann gesintert u. schlieClioh 
bei Tempp. unterhalb 1100° mechan. bearbeitet. (A. P. 1760  367 vom 27/4. 1926, 
ausg. 27/5. 1930.) K u h l in g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. von: William Philip Kiernan, 
East Orange, V. St. A., Meiallisches Zirlconium. Zr02 wird bei Ggw. yon CaCl2 unter 
Druck mittels Ca reduziert, das Erzeugnis brikettiert, im hohen Vakuum durch stufen
weises Erhitzen entgast u. gesintert u. schlieBlich bei yon 800° allmahlich abnehmender 
Temp. mechan. bearbeitet. (A. P. 1760  413 yom 16/9. 1926, ausg. 27/5. 1930.) K u h l .

Dwight and Lloyd Metallurgical Co., New York, Gewinnung von melallischem 
QueehsiU>er. Gekornte ąuecksilberhaltige Rohstoffe, z. B. Quecksilbererz, werden innig 
mit festem oder fi. Brennstoff gemischt u. mittels eines durch die Schicht geblasenen 
Luftstromes bei Tempp. yerbrannt, bei denen das Hg dest., der ąuecksilberhaltige 
Rohstoff aber noch nicht sintert. (Oe. P. 117667 yom 10/6. 1927, ausg. 10/5.

Metallges. Akt.-Ges. (Erfinder: Conway, Freiherr von Girsewald, Frankfurt
a. M. und Hans Siegens, Horrem), JReinigen von Aluminium und dessen Legierungen. 
(D. R. P. 499003 KI. 40 c vom 9/2. 1926, ausg. 30/5. 1930. — C. 1927- I. 2775 [E. P.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Hempel- 
mann, Dessau und Johann Schneider, Wolfen), Herstdlung von reinern Wismut 
und seinen Vcrbindungen aus seinen Erzen, Konzentraten u. dgl. auf chemischem Wege 
durch Lósen der Erze usw. in Mineralsauren u. anschlieBendes Zementieren mit Fe, 
dad. gek., daB dio Zementation fraktioniert yorgenommen wird, wodurch ein wismut- 
haltiger Nd. von As, Sb, Te u. eine reine Wismutlsg. erhalten wird, die dann in an sich 
bekannter Weise auf reines Bi oder seine Verbb. yerarbeitet wird. — Aus dem zunachst 
entstandenen Nd. wird zuerst das Te u. dann das As u. Sb gewonnen. (D .R .P .
498 921 K I. 40 a yom 1/9. 1927, ausg. 30/5. 1930.) K u h l in g .

A. Kemeny, Budapest, Kupferlegierungen werden'so hergestellt, daB man in 
eine Schmelze von Cu u. Al oder Ni K 2C03 eintragt. Folgende Zus. der Ausgangsstoffe 
u. Arbeitsvorgang hat sich besonders yorteilhaft fiir die Messingherst. erwiesen: 
100 kg Cu werden mit 7,5 kg Al in einem Tiegel erhitzt, dann noch 7,5 kg Al beigefugt 
u. das Ganze geschmolzen. In die Schmelze werden nun 0,25 kg K 2C03 eingetragen, 
mit der Schmelze innig yermisclit u. aus dem Tiegel oder der Pfanne unmittelbar in 
Kokillen gegossen. Dio K 2C03-Zugabe bedingt eine leichtfl. Schmelze, erstarrt zeigte 
selbe eine sehr glatte Oberflaehe. Die erhaltene Legierung ist hart, zahe u. gut be- 
arbeitbar. (Ung. P. 95 542 vom 31/8. 1927, ausg. 2/12. 1929.) G. K o n ig .

Róntgen & Grah, Wald, Rhld., Legierung aus Kupfer, Zinn, Niclcel und Mangan 
zum GiefSen von Lagerschalen und Biichsen fur hohen Achsendruck, sowie schndlaufende 
Wellen, dad. gek., daB die Legierung 75—83% Cu, 6 —12% Sn, 6 —12% Ni u. 0,5 bis 
4% Mn enthalt. —  Die Legierungen sind durch sehr hohe Festigkeit u. Gleitfahigkeit 

ausgezeichnet. (D. R. P. 498 889 KI. 40 b vom 25/10. 1927, ausg. 30/5. 1930.) KUHL-
Karl Schmidt, Neckarsulm, Gewinnung von r e in e n  A lu m in iu m - S il ic iu m le g ie r u n g e n  

aus rohen Bauziten oder Aluminiumsilicaten, dad. gek., daB diese Rohstoffe un
mittelbar der Elektrolyse im HEROULT-KiLiANi-Ofen zugefiihrt werden u. dafi 
das daraus erzeugte Rohaluminium, das eine Legierung yon FeAl mit Al u. Si dar-

1930.) K u h l in g .

265 563].) K u h l in g .
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stellt, bei Tempp., bei welchen sieh Si, ein Siliciumeisenaluminid oder beide, FeAl 
oder FeAl u. ein Siliciumeisenaluminid bzw. Al, FeAl oder beide ais feste Phasen in 
einer Al-Si-Schmelze befinden, der Trennung durch Schleudem unterworfen wird. — 
Es werden sehr reine Erzeugnisse gewonnen. (D. R. P. 498 616 K I. 40 c vom 8 / 6 .
1924, ausg. 26/5. 1930.) K u h l in g .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Veredelung von Aluminium-Zinklegierungen 
gemaB Patent 445 714, 1. dad. gek., daB die Legierungen nach geeigneter therm. Vor- 
behandlung einem AlterungsprozeB bei hoherer Temp. unterworfen werden. — 2. dad. 
gek., daB man den AlterungsprozeB bei hoherer Temp. in verschiedenen Stadien der 
Lagerung bei Zimmertemp. ausfuhrt. — Die verwendeten hoheren Tempp. sollen 
50—150° betragen. Die Festigkeit der Legierungen wird durch die Behandlung erhoht. 
(D. R. P. 499 424 K I. 40 d vom 16/10. 1924, ausg. 6 /6 . 1930. Zus. zu D. R. P. 445714;
C. 1927. II. 2349.) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges. (Erfinder: Hermann von Forster und Emil Lay), Frank
furt a. M., Blankgluhen von Melallen u. Metallegierungen, besonders Feindrahten aus 
Cu u. Legierungen des Cu, in einer Wasserdampfatmospliare, 1. dad. gek., daB wahrend 
der Abkuhlungsperiode vor Beginn der Gefahr einer Kondensation des Wasserdampfes 
auf dem Gliihgut die Wasserdampfzufuhr unterbrochen wird. — 2. dad. gek., daB 
wahrend der weiteren Abkulilung an Stelle des Wasserdampfes ein Schutzgas zugefuhrt 
wird, das bei den in Frage kommenden Tempp. sieh dem Gliihgut gegeniiber indifferent 
verhalt. — Bei Verwendung von Generatorgas, Leuchtgas, H, o. dgl. muB vor dereń 
Benutzung ais Schutzgas erheblich unter 450° abgekiihłt werden, weil sonst Schiidigung 
der Metalle eintritt. (D. R. P. 499 936 KI. 40d vom 9/9. 1926, ausg. 14/6. 1930.) Ku.

St. Leeb und C. Auer, Wien, MetallgiePformen werden so hergestellt, daB man 
ein Gemenge von Gips, Sand, S u. W. in geschlossene Formkasten fiillt. Wahrend des 
Fiiflens oder nach erfolgter Fiillung setzt man den Formkasten unter Druck u. halt 
den Druck solange aufrecht, bis das iiberflussige W. durch dio Luftlócher ausggtreten 
ist. Bei lcleineren Formen geniigt eine Druekdauer von ca. 20 Sek., gróBere Forrnen 
beanspruehen entsprechend langere Druckzeiten. Tritt kein W. mehr aus den Fugen 
u. Luftlóchern aus, so beginnt die M. bereits zu erstarren u. kann nach kurzer Zeit 
aus don Formkasten herausgenommen werden. (Ung. P. 95 687 vom 24/9. 1927,

Barrett Co., New York, iibert. von: Percy J. Cole und Clifford Banta, Phila-
delphia, V. St. A., Beizflussigkeiten fur Metalle. Den zum Beizen von Metallen, besonders 
Fe, verwendeten verd. Mineralsauren werden aromat. Nitrile, besonders a-Naphtho- 
nitril, zugesetzt. (A. P. 1759 840 vom 31/10. 1928, ausg. 27/5. 1930.) K u h l in g .

Josef Rieder, Berlin, Atzverfaliren. Der zu atzende Metallgegenstand wird zu- 
nachst an den spater zu atzenden Stellen mit einer Fettfarbe bedeckt. Dann wird er 
erst in alkal., z. B. Alkaliplumbit-, dann in neutraler, z. B. Bleiacetatbadern, ais Anodę 
geschałtet, wobei dio nicht zu atzenden Stellen mit einer Metalloxydschicht bedeckt 
werden. Beim Elcktrolysieren in neutraler Lsg. wird durch Zugabe des entspreohenden 
Metallhydroxyds [Pb(OH)2] das Sauerwerden des Elektrolyten verhindert. Beim 
nachfolgenden elektrolyt. Atzcn sind Elektrolyte, wie C6H 5NH;'HC1 oder K 3Fe(CN) 8 

zu verwenden, welche keine, den Oxydbelag schadigenden Erzeugnisse liefern. Nach 
erfolgter Atzung kann der Oxydbelag durch kathod. Behandlung entfernt wTerdcn. 
(Schwz. P. 137218 vom 29/2. 1928, ausg. 1/3. 1930.) . K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., BlailnietaU. Auf bewegten 
Metallblattern werden ein- oder beiderseitig festhaftende Beliige von Cellulosoderiw. 
erzeugt, z. B. durch Aufbringen konz. Lsgg. eines oder mehrerer Celluloseester, w'elche 
gegebenenfalls Weichmachungsmittel, Farbstoffe, Klebmittel o. dgl. enthalten, u. 
Verdunsten des Losungsm. Die Erzeugnisse sollen z. B. bei der Herst. von elektr. 
Kondensatoren, Kabeln o. dgl. verwendet werden. (E. P. 313 973 vom 20/6. 1929, 
Auszug yeroff. 14/8. 1929. Prior. 20/6. 1928.) K u h l in g .

O. Sprenger, Patentverwertung Jirotka, Vaduz, und B. Jirotka, BerKn, 
Metallbelage. Beim Verf. gemaB dem Hauptpatent werden Bader verwendet, welche 
10 u. mehr %  an Alkalicarbonat enthalten. Das Verf. ist auch auf Mg, Legierungen 
des Mg u. auf Zn anwendbar. (E. P. 313901 vom 19/3. 1928, ausg. 18/7. 1929. Zus. 
zu E. P. 249971; C. 1926. 11.3401.) K u h l in g .

Bohumil Jirotka, Berlin, Zinkuberzuge. auf Gegenstdnden aus Aluminium oder 
Aluminiumlegierungen. Die zu iiberziehenden Gegenstande werden mit Lsgg. behandelt, 
welche neben Verbb. des Zn, besonders ZnC03, in Alkalieyanid oder -carbonat ein

ausg. 2/12. 1929.) G. K o n ig .
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Alkaliborat, besonders Na,B.,0;, enthalten. Die erhaltlichen tlberzugo sind dichter, 
fester u. heller, ais ohne Mitverwendung von Alkahboraten erzeugte. (Schwz. P. 
136 935 vom 6/3. 1928, ausg. 17/2. 1930. D. Prior. 10/3. 1927.) K u h l in g .

Friedrich Krieger, Hilden, Entfemen von uberschieflendem Zink aus Vertiefungen 
feuerverzinkter Gegenstande mittels umlaufender Bursten, 1. dad. gek., daB Bursten 
durch Eintauchen in Graphit oder einen anderen geeigneten Stoff vor dem Verschmutzen 
durch fl. Zn bewahrt werden, wobei der isolierende Graphit ein schnelles Oxydieren 
des fl. Zn yerhindert u. auf dieses reduzierend einwirkt. — 2. Vorr. zur Ausfuhrung des 
Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB in der Ebene eines Kreuzes oder Rahmens auf 
Schlittenflachen Bursten verschiebbar angeordnet sind, wobei Schlitze einen Schrauben- 
bolzen aufnehmen, um welchen die Bursten geschwenkt werden konnen. — Das Verf. 
bietet besonders den Vorteil, das Saubern feuerverzinkter Innen- u. AuBengewinde zu 
ermoglichen. (D. R. P. 499 694 KI. 48b vom 18/10. 1927, ausg. 10/6. 1930.) Kii.

Friedrich Emil KrauB, Schwarzenberg, Hersłellung von verzinnten Blechen und 
Blechkorpem, 1. dad. gek., daB die Bleche bzw. Blechkórper zunachst feuerverzinkt 
u. naclifolgend im Vollbade yerzinnt werden. — 2. dad. gek., daB fiir das Verzinnen 
eine Zinnlegierung Anwendung findet, dio einen wesentlich unter dem des Zn liegenden 
F. hat. — Es wird z. B. eine Legierung von Sn u. Bi verwendet. Das Verzinnen der 
verzinkten Bleche erfolgt bei Tempp. von 160—200°. (D. R. P. 499 719 K I. 48b vom 
10/7. 1928, ausg. 12/6. 1930.) K u h l in g .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, Ohio, iibert. von: James C. Vignos, 
Nitro, West Virginia, Reinigungs- und Śchutzmitłel fiir Metallóberflachen, insbesondere 
von Eisen u. Stahl, bestehend aus einem Schaummittel, einer sulfonierten Mercapto- 
verb., einem Losungsm. fiir dio Mercaptoverb. u. aus H 2 SO.,. Insbesondere werden 
sulfon. Mcrcaptoarylthiazole benutzt. Alk Losungsm. dienen Glycerin u. Athylenglykol

oder andere alkoh. Hydroxylverbb. Evtl. 
werden auBerdem zugesetzt die Einw.- 
Prodd. eines Aldehyds, z. B. Aldol, auf 
ein Aminsalz, z. B. Anilinsulfat. Von den 
sulfonierten Thiazolen sind u. a. genannt 
Merca/ptotolylthiazól, Mercaptóbenzthiazol- 

łhiocyanat, Athylendithiodibenzthiazol von der Formel (I) u. Athylendithiodimercapło- 
■łolylthiazol. (A. P. 1750 651 vom 19/11. 1927, ausg. 18/3. 1930.) M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wihniimton, Delaware, iibert. von: William
S. Calcott, Penns Grove, New Jersey, und Herbert W. Walker, Wilmington, Her- 
stellung von nicht korrodierenden icdsserigen Losungen von mehrwertigen Alkoholen, ins- 
besondero fur Eisen u. Eisen enthaltende Materialien, durch Zusatz von primaren 
aromat. Diaminen, eventl. zusammen mit einer hoheren Fettsaure u. einem sekundaren 
diaromat. Amin. — Z. B. werden 1 Teil Stearinsaure, 1 Teil m-Toluylendiamin u. 2 Teile 
Phenyl-a-naphthylamin in Glycerin oder Glykol zu insgesamt 0,1% gel. u. nachher 
mit W. zu einer 40%ig. wss. Glyccrinlsg. verdiinnt. Andere Zusatze sind Ol- u. Palmitin- 
saure, m-Phenylcndiamin, Benzidin, Dianisidin, Naphthalindiamin, Diphenylamin, Di- 
tolylamin, Diphenylathylendiamin, Dinaphthylamin u. a. (A. P. 1754457 vom 20/9.
1928, ausg. 15/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

James D. Klinger und Clete L. Boyle, Detroit, Michigan, Metallreinigungs- und 
llostcntfcrnungsmitlel, bestehend aus 35% Orthophosphorsćiurc (H3 P04 7 5 %ig.) u. 20% 
Athylenglykolmonobutyldiher. Der Rest ist W. (A. P. 1752746 vom 20/6. 1929, ausg. 
1/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

Soc. Continentale Parker, Clichy, Rostschutzmittel, dad. gek., daB man Pulver 
oder die Krystalle von Phosphaten besonders die stark sauren u. 1. Ferrophosphate 
in das Losungsm. oder in die Badfl. einbringt. An Stelle des Fe konnen auch die Ortho- 
phosphate oder dereń Gemische von Mn, Zn, Cd verwendet werden. (Ung. P. 97 981 
vom 22/10. 1926, ausg. 15/7. 1929. A. Prior. 25/1. 1926.) G. K o n ig .

Frank Rahtjen und Manfred Ragg, Deutschland, Herstdlung einer Rostschutz- 
farbe, insbesondere fiir Schiffsbóden, unter Yerwendung von Osyden oder Verbb. 
des Bleies u. von festen, fl. oder gasfórmigen Reduktionsmitteln durch Erhitzen auf 
Tempp.. oberhalb des F. von Blei, z. B. 380 bis 400° u. hóher. Evtl. werden noch 
indifferonte Farbstoffe, wio Ilmenit, ZnO, Sihcate, Borate, zugesetzt. Ais Reduktions
mittel geeignet sind z. B. organ. Stoffe, die sich bei der hohen Temp. nicht zersetzen, 
wie Peche, Asphalte, Cumaron- u. Kopalharze, Kolilehydrate, Phenole, Harzsauren, 
Naphthensaure, Melasse, Glycerin oder dereń Metallverbb. Diese Reduktionsmittel
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kónnen ganz oder teilweise ersetzt werden durch Metalle, wie Zn, Al, Mg, Ca, Sb oder 
durch Metallsulfide, wie Sb2 S5. Die Metalle im tjberschuB zugesetzt bilden gleich- 
zeitig mit dem Blei Legierungen. — 100 kg Bleiglatte werden mit 10 kg Holzteer u. 
10 kg Starkemehl in geschlossenem GefaB auf 380° erhitzt. — 100 kg Massikot, 10 kg 
Kopalstaub u. 10 kg fein gepulverten Ilmenits werden im geschlossenen GefaB langsam 
unter Riihren auf 380° erhitzt. — 120 kg Massikot, 5 kg Petroleumpech, 8  kg Schwefel- 
antimon u. 15 kg Zinkoxyd werden in fein gemahlenem Zustande ebenfalls auf 380° 
u. hóher erhitzt, solange noch Dampfe entweichen. In allen Fallen werden graue Pig- 
mente von groBer Peinheit erhalten, die frei von Pb-Oxyden sind. Sio werden mit 
Firnis, Leinól oder Holzól angeriihrt. (F. P. 681 402 vom 6/9. 1929, ausg. 14/5. 1930.
D. Prior. 8/9. 1928.) M. F. M u l l e r .

IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Geuńnnung organischer Sduren 

durch Extraktion der Oxydationsprodd. von Paraffin-KW-stoffen, Wachsen etc. 
mittels konz. Essigsaure, wobei die unverseifbaren Anteile u. Ester abgeschieden werden, 
wahrend die Sauren von der konz. Essigsaure aufgenommen u. durch Dest. getrennt 
werden. — 100 Teile eines Paraffinoxydationsprod. mit 18% Unverseifbarem werden 
in 300 Teilen krystallisierbarer Essigsaure boi 60° gelóst u. die Lsg. auf 18° abgekiihlt. 
Dabei fallen die Ester u. das Unverseifbare aus. Nach dem Filtrieren wird das Filtrat 
im Vakuum destilliert. (F. P. 680620 vom 21/8. 1929, ausg. 2/5. 1930. D. Prior. 
28/9. 1928.) , M. F. M u l l e r .

Sociśte des Brevets Etrangers Lefranc & Cie., Frankreich, Herstellung von 
alipliatischen Sdureanhydriden und -chloriden aus den Salzen der entsprechenden Saure 
durch Einw. von Sulfurylchlorid oder Chlor u.. S02. — 100 Teile Ca-Acetat oder 
-Butyrat, 20 bis 30 Teile NaCl, 5 bis 10 Teile CaC03 u. 2 Teile CaO werden mit Sulfuryl
chlorid umgesetzt, wobei 96% des Ca-Salzes in das Saureanhydrid iibergefuhrt werden. 
(F. P. 681483 Tom 8/1. 1929, ausg. 15/5. 1930.)  ̂ M . F. M u l l e r .

John W. Beckman, Oakland, California, V. St. A., Uberfiihrung organischer 
Sduren in Ketone. Organ. Sduren, die mit KW-stoffen vermischt sind, werden in gas- 
fórmigem Zustand durch pulverisierte Metalloxyde (Oxyde der alkal. Erden) unterhalb 
300° geleitet, wobei die Sauren mit dem Metalloxyd Salze bilden. Alsdann wird die 
M. iiber 300° erhitzt, wodurch die gebildeten Salze sich in Ketone u. Aldehyde zcrsetzen. 
Auf diese Weise kónnen KW-stoffe von Sauren befreit werden. (A. P. 1753 642 vom 
23/2. 1928, ausg. 8/4. 1930.) U l l r ic h .

Kodak-Pathś (Soc. anon. franęaise), Frankreich, Gemnnung von wasserfreier 
Ameisensaure aus verd. wss. Lsg. durch fraktionierte Dest. nach Zusatz von n-Propyl- 
allcohol oder Ameisensaure-n-propylester. — Ein Gemisch yon 3 Teilen 90%ig. Ameisen
saure u. 1 Teil n-Propylformiat wird durch eine Kolonne fraktioniert destilliert. Dabei 
destilliert zunachst ein Gemisch von W. u. n-Propylformiat uber, das sich in zwei 
Schichten absetzt, von denen die obere n-Propylformiatschicht in die Kolonne zuriick- 
geleitet wird. Sobald alles W. abdest. worden ist, wird die Ameisensaure zu 90% ais 
99 bis 99,2%ig. Saure uberdestilliert. In gleicher Weise wird ein Gemisch aus 8  Teilen 
90%ig- Ameisensaure u. 3 Teilen n-Propylalkohol behandclt. An Hand einer Zeichnung 
ist die App. u. der Gang des Dest.-Verf. beschrieben. (F. P. 681437 vom 7/9. 1929, 
ausg. 14/5. 1930. A. Prior. 8/9. 1928.) M. F. M u l l e r .

Dow Chemical Co., iibert. vom Charles J. Strosacker, Midland, Michigan, 
Darstellung von Trichloressigsaure durch Chlorierung von Essigsaure in Ggw. eines 
Katalysators, wie Chlorschwefel, der insbesondere zunachst Monochloressigsaure zu 
bilden vermag, die mit steigender Temp. weiter chloriert wird. (A. P. 1757100 vom 
9/12. 1924, ausg. 6/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Van Schaack Bros. Chemical Works Inc., Chicago, Illinois, iibert. von: Robert
H. van Schaack jr., Eyanston, Illinois, Darstellung von Alkozyfettsaureestern aus 
Alkalialkoholat u. Halogenfettsaureestern. — Z. B. wird 1 Mol. Na-Isopropylat in 
absol. Isopropylalkohol bei 50° gelóst u. 1 Mol. Cliloressigsdureisopropylester eingeruhrt. 
Die M. wird 2 Stdn. unter RiickfluB gekocht, dann filtriert u. nochmals 2 Stdn. ge- 
kocht. Durch fraktionierte Dest. wird der Isopropoxyessigsaureisopropylester (Kp . 7 ) 2  

172,4°) gewonnen. In gleicher Weise wird der Isopropoxyessigsaureathylester, selc. But- 
oxyessigsdureathylester, Isopropoxylaurinsduredthylester hergestellt. (A. P. 1759 331 
vom 1 2 / 1 1 . 1928, ausg. 20/5. 1930.) M . F. M u l l e r .
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Heinz ohle, Berlin, Darstellung des Kaliumsalzes des Schwefelsaurehalbesters 
der a-Diacetonfructose, dad. gek., daB man in ein Gemisch von Pyridin u. C1S03H 
a-Diacetonfructose (I) unter Kuhlung u. ohne Verwendung eines Losungsm. eintragfc 
u. die entstandene a-jDiacetonfructoseschwefelsaure direkt aus dem Rk.-Gemisch ais 
K-Salz abscheidet. — Z. B. laCt man in Pyridin bei —15° C1S03H einflieBen u. tragt 
hierauf I  ein. Man IaBt uber Nacht stehen, dest. den PyridiniiberschuB im Vakuum 
ab u. nimmt den Ruckstand mit gesatt. w. K 2C03 -Lsg. auf; beim Abkiihlen auf 0° 
erstarrt die Fl. zu einem Brei von Nadeln, dio mit Eiswasser gewaschen werden. — 
Hierzu vgl. auch C. 1929. H. 760. (D. R. P. 499147 KI. 12o vom 1/10. 1927, ausg. 
2/6. 1930.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Blausaure. (D. R. P.
498 733 KI. 12k vom 1/1.1929, ausg. 2/6. 1930. E. Prior. 10/2.1928. — C. 1929. II . 218 
[E. P. 305 816].) ' K u h l in g .

Johannes Henrik van der Meulen, Arnhem, Holland, Umwandlung von Rhoda- 
niden in Cyanide dureh Einw. von H2, dad. gek., daB man Rhodanide bei erhohter 
Temp. u. bei gewóhnlichem oder erhóhtem Druck mit H 2 oder H 2 enthaltenden Gas- 
gemischen oder H 2 abspaltenden Stoffen in Ggw. von ZnO, Zn(OH)„ oder ZnC03 be
handelt. — Die Ausbeuten an Cyanid sind fast quantitativ. (D. R. P. 499 730 KI. 1 2 k 
vom 12/2. 1928, ausg. 12/6. 1930.) K u h l in g .

American Cyanamid Co., New York, George Barsky, New York, u. Palmer 
W. Griffith, Elizabeth, New Jersey, Darstellung von Hamstoff aus Calciumcyanamid 
dureh Extraktion mit W., Ansauem der Lsg. auf p,T 1—2, Erhitzen auf 60° u. Ein- 
halten des pH auf 0,7—2, bis die Umsetzung des Cyanamids in Harnstoff beendet 
ist. Dann wird die saure Lsg. neutralisiert u. dureh teilweises Eindampfen im Vakuum 
der Hamstoff gewonnen, z. B. dureh Verspruhen der konz. Lsg. in einem Trockner. 
(A. P. 1758 641 Tom 8/2. 1924, ausg. 13/5. 1930.) M . F. M u l l e r .

Georg Lockemann, Berlin-Grunewald, Verfahren zur Darstellung N-alkylierler 
aromatischer Aminę, 1. dad. gek., daB man primiire aromat. Aminę in saurer Lsg. unter 
der Einw. von naseierendem H allmahlich mit einem Aldehyd oder einer geeigneten 
Aldehydverb. der aliphat. Reihe mit Ausnahme von CH20 oder dessen Deriw. ver- 
setzt. — 2. dad. gek., daB man an Stelle der primaren aromat. Aminę die entsprechenden 
Nitro- oder Nitrosoverbb. verwendet, dereń Red. in derselben Rk.-Lsg. vor Beginn 
oder wahrend des allmahlichen Aldehydzusatzes ausgefiihrt wird. — 3. dad. gek., daB 
man die zu alkylierenden Verbb. zusammen mit Aldehyden oder geeigneten Aldehyd- 
verbb. der aliphat. Reihe mit Ausnahme von CH;0 oder dessen Deriw. oder getrennt 
von diesen allmahlich zu einem sauer reagierenden Reduktionsgemisch gibt. — 
Z. B. werden 2,1 Teile p-Aminobenzanilid, 20 Teile A., 100 Teile 10%ig. H 2 S04 u. 
10 Teile Zn-Staub unter RiickfluB erhitzt. Zu der Mischung IaBt man innerhalb von 
45 Min. eine Lsg. von 0,65 Teilen Acetaldehydammoniak in 20 Teilen W. flieBen. Nach 
1/„ Stde. wird filtriert u. aus dem Filtrat nach dem Verjagen des A. das p-Athylamino- 
benzanilid mit NH3  ausgefallt. Es krystallisiert aus A. in farblosen Nadeln vom F. 135 
bis 136° u. ist 1. in A., Bzl., CHC13  u. Essigester, wl. in A. u. Lg. Ausbeute 94% der 
Theorie. In ahnlicher Weise wird aus p-Nitrobenzanilid u. Propylaldehyd das p-Propyl- 
aminobenzanilid vom F. 149—150°, aus Anilin, Nitrobenzol oder Nitrosóbenzól mit 
Acetaldehyd je nach den Versuchsbedingungcn das Mono- bzw. Diathylanilin her- 
gestellt. Die Rk. kann dureh Zusatz von Aktmerungsmitteln, wie CuS04, unterstiitzt 
werden. (D. R. P. 491856 KI. 12q vom 4/8. 1923, ausg. 19/2. 1930.) N o u v e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Leonard James Allchin, 
Manchester, Herstellung von vic. m-Xylidin (l,3-Dimethyl-2-aminobenzol). Aus Roh- 
xylidin wird nach Entfernung des p- u. asymm. m-Xylidins das vic. m-Xylidin in Form 
des Chlorids mit ZnCL ais Doppclsalz abgeschieden. — Z. B. werden 80 1 Xylidin nach 
Entfernung des p- u. asymm. m-Xylidins in 120 1 36%ig. IIC l u. 40 1 W. gel. Man 
erhitzt auf 90° u. gibt 90 kg gepulvertes ZnCL zu. Nach mehrstd. Stehen filtriert man 
das Doppelsalz ab, wascht mit W., macht ałkal. u. dest. das mc. m-Xylidin mit W.-Dampf. 
(E. P. 328418 vom 11/4. 1929, ausg. 22/5. 1930.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johann Biisdorf 
und Fritz Loflund, Offenbach a. M.), Darstellung von 4-Aminodiphenylamindęrivaten, 
darin bestehend, daB man aąuimolekulare Slengen von p-substituierten, Nitrosobenzolen 
u. o-substituierten Nitrosobenzolen mit freier p-Stellung miteinander kondensiert 
u. die erhaltenen Kondensationsprodd. mit Reduktionsmitteln behandelt. —  Die 
einheitlichen, in 3- u. 4'-Stellung Substituenten enthaltenden 4-Aminodiphenylamin-
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deriw. sind wichtige Zwischenprodd. zur Herst. von Farbstoffen. Z. B. werden p-Chlor- 
nitrosóbenzol u. o-Nitrosotoluol in Eg. w. gel. u. in H 2 S04 6 6 ° B4. bei 5° einlaufen ge- 
lassen. Nach beendeter Kondensation wird die klare tiefrote Lsg. in Eiswasser ge- 
gossen, der rein gelbe Nd. abgesaugt, saurefrei gewaschen, in wss. NaOH gel. u. yom 
geringen Riickstand abfiltriert. Die tiefrote alkal. Lsg. des Kondensationsprod. ver- 
setzt man unter Riihren bei 60° mit einer wss. Lsg. von Na?S u. steigert die Temp. 
langsam auf 75°. Allmahlich entsteht ein heller Nd. in der schlieBlich vollstandig ent- 
farbten Mutterlauge, der nach dem Erkalten abgesaugt u. gut ausgewaschen wird. 
Das 4'-Chlor-4-amino-3-methyldiplienylamin schm. bei 82—83° u. gibt beim Behandeln 
mit 2 Moll. NaNOo in mineralsaurer Lsg. eine Nitrosodiazoterb.— Analog erhalt man 
aus p-Chlomitrosobenzol u. o-Nitrosoanisol iiber ein Kondensationsprod., gelbe Krystalle, 
F. 144°, das 4'-Chlor-4-amino-3-methoxydiplienylam.in, F. 94—95°, — aus p-Chlomitroso- 
benzol u. o-Chlomitrosóbenzol iiber ein gelbes Kondensationsprod., F. 139—140°, das 
4',3-Dichlor-4-aminodiphenylamin, iiber das Sulfat gereinigt F. 60—61°, — aus: p-Nitroso
toluol u. o-Nitrosotoluol uber ein gelbbraunes Kondensationsprod., F. 157—158°, das 
4',3-Dimethyl-4-aminodiphenylamin iiber das Hydrochlorid gereinigt F. 73—74°, —, 
aus p-Nitrosotoluol u. o-Nitrosoanisol das 4'-Methyl-3-metJioxy-4-aminodiphcnylamin, 
iiber das Sulfat gereinigt F. 94—96°, — sowę aus: p-Nitrosotoluol u. o-Chlomitroso- 
benzol das 4'-Methyl-3-chlor-4-aminodiplienylamin, iiber das Sulfat gereinigt F. 71—72°. 
(D. R. P. 499 824 KI. 12q vom 10/10. 1928, ausg. 13/6. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Lommel, 
Wiesdorf, Theodor Goost und Hermann Friedrich, Leverkusen), Yerfahren zur Dar
stellung von Ditliiocarbamaten mit alicyclischen Resten. Weitere Ausbildung des durch 
das Hauptpatent geschiitzten Verf. dad. gek., daB man auf 1 Mol. eines sekundaren 
alicycl. Amins 1 Mol. CS2 in Ggw. anderer organ, oder anorgan. Basen bzw. bas. Oxyde 
oder Hydroxyde einwirken laBt. — Zu einer Mischung von 127 Teilen Hemhydroathyl- 
anilin, 99 Teilen Hexahydroanilin u. 400 Teilen Eiswasser laBt man unter Riihren u. 
Kiihlen 76 Teile CS2 langsam zuflieBen. Das Hexahydroanilinsalz der Athylhexahydro- 
phenyldithiocarbaminsaure scheidet sich erst ólig ab u. wird nach einiger Zeit krystallin. 
Ausbeute 80°/o. — In gleicher Weise wird aus Atliylhexahydro-o-toluidin, NaOH u. CS2 

das Na-Salz der Athylhexahydro-o-tolyldithiocarbaminsdure erhalten, oder aus Hexa- 
hydroathylanilin, NaOH + CS2 das Na-Salz der Athylhezahydrophenyldithiocarbamin- 
saure (F. 92—98°) oder aus Hemhydromethylanilin, K- OH u. CS2 das K-Salz der 
Methylhezahydrophenyldithiocarbaminsaure in Nadeln vom F. 230—250°. (D. R. P. 
497241 KI. 12o vom 24/5. 1927, ausg. 7/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 495628; C. 1930.
II. 136.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton aliphatischen 
oder cydischen primdren Aminen durch Umsetzung von ungesatt. aliphat. oder aromat. 
Aldehyden oder Ketonen in gasfórmiger oder fl. Phase mit NH3 u. H 2 in Ggw. von 
Hydrierungskatalysatoren, vor allem solchen aus Metallen der 8 . Gruppe des period. 
Systems unter Zuschlag von schwer reduzierbaren Oxydcn von Metallen der 5. oder
6 . Gruppe des period. Systems. — Z. B. wird ein Gemisch von 4 Voll. Crotonaldehyd, 
mit 100 Voll. gleicher Teile H 2 u. NH3 iiber einen Hydrierungskatalysator bei 130° 
geleitet. Der Katalysator wird durch Mischen yon NiO u. CoO, Vermengen mit Cr03, 
Aufbringen auf Silicagel unter Zusatz yon Bimsstein u. anschliefiende Red. bei 350° 
erhalten. Das Kondensat enthalt n-Butylamin neben Dibutylamin. — Leitet man 
Acrolein, NH3  u. H 2 bei 125° iiber einen Ni-Silicagelbimssteinkatalysator, so erhalt man 
n-Propylamin neben etwas n-Propylalkohol. — Aus Zimtaldehyd, NH3 u. H 2 bei 150° 
uber Ni-Bimsstcinsilicagel entsteht y-Phenyl-n-propylamin, Kp . 1 8  102—104°. Das
Verf. wird zweckmafiig im Kreislauf durchgefiihrt. Um Verharzungen der Aldehyde 
oder Ketone yor der Beriihrung mit den Katalysatoren zu yerhindem, werden diese 
fiir sich yerdampft. (E. P. 328 381 vom 11/3. 1929, ausg. 22/5. 1930.) A l t p e t e r .

Wilhelm Steinkopf, Dresden, Darstellung ton aromatischen Sulfofluoriden, dad. 
gek., daB man aromat. Verbb., mit Ausnahme von im Kem nicht substituierten prim. 
aromat. Aminen, mit Fluorsulfonsaure behandelt. — Hierzu vgl. C. 1927- II. 1940 
(D. R. P. 497 242 KI. 12o yom 22/2. 1927, ausg. 7/5. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Tschunkur, 
Koln-Muhlheim, und Ernst Herdieckerhoff, Opladen), Verfahren zur Darstellung ton 
Phenolen, dereń Homologen, Analogen u. Substitutionsprodd., dad. gek., daB man 
aromat. Aminoyerbb. zunachst in liblicher Weise diazotiert u. dann die so erhaltenen 
Diazolsgg. im sauren Bade in Ggw. eines indifferenten Lósungsm., mit oder ohne Zusatz
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von die Rk. besohleunigcnden Mitteln, gegebenenfalls in der Warme, in Phenole iiber- 
fuhrt. — 2. dad. gek., daB man von der fertiggestellten Diazolsg. nur so viel dem sauren 
Umsetzungsbade laufend hinzufiigt, ais davon pro Zeiteinheit in Pbenol unter den 
gegebenen Verhaltnissen umgesetzt werden kann. — Z. B. worden 100 kg o-Toluidin 
in 1200 1 20%ig. H 2 S04 gel. u. diazotiert. Dann iiberschichtet man mit 300 1 A., Bzl. 
oder Essigester u. laBt dio Temp. unter Riihren von 10° bis auf 20° ansteigen. Aus dem 
Rk.-Gemisch wird das o-Kresol in der iiblichen Weise in einer Ausboute von 85—90% 
der Theorie abgescbieden. In ahnlicher Weise werden l-Methyl-2-oxy-6-cklorbenzol aus 
l-Methyl-2-amino-6-chlorbenzol, m- u. p-Chlorphenol aus m- u. p-Chloranilin, Guajacol 
aus o-Anisidin u. m-Nitrophenol aus m-Nitroanilin dargestellt. Ais Lósungsmm. eignen 
sich auch Toluol, Chlorbcnzol oder Dichlorbenzol. Auch kann die Rk. in Ggw. von 
Cu oder Cu-Salzen ausgefuhrt werden. (D. R. P. 497 412 KI. 12q vom 8 /6 . 1927, 
ausg. 9/5. 1930.) N o u v e l .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Berlin-Char- 
lottenburg, Hans Jordan, Berlin-Steglitz, und Reinhard Clerc, Berlin), Verfahren zur 
Darstellung eines Kojidensationsproduktes am m-Kresol und Aceton. (D. R. P. 497 414 
KI. 12q vom 2/8. 1927, ausg. 7/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 494508; C. 1930. I. 3239. —  
C. 1929. II. 796 [F. P. 645 271].) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Giinther, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung von C-Alkylderivaten im Kem halogen- 
substituierter Kresole, dad. gek., daB man kemchlorierte o-Kresole in Ggw. von Konden- 
sationsmitteln mit solchen. Alkoholen, die im Molekuł mehr ais 2 C-Atome enthalten, 
oder den entsprechenden Olefinen oder den Estem der genannten Alkohole behandelt.
— Z. B. laBt man zu 285 Teilen l-Methyl-2-oxy-5-chlorbenzol bei 80° ein Gemisch aus
150 Teilen Isopropylalkoliol u. 250 Teilen konz. H 2SO, innerhalb von 2 Stdn. zutropfen. 
Man riihrt einige Stdn. weiter bei 80°, verd. mit 250 Teilen W., kocht am RiickfluB u. 
trennt, nach dem Erkalten das gebildete Ol von der wss. H 2 S04. Durch Waschen u. 
Fraktionieren des Ols erhiilt man lsopropyl-l-methyl-2-oxy-5-chlorbenzol. Statt Iso- 
propylalkohol kann auch ein Isopropylester oder Butylallcóhol, statt H„S04 auch H 3P04, 
AlClj oder ZnCl2 verwendet werden. — 285 Teile l-Methyl-2-oxy-5-chlorbenzol werden 
in 250 Teilen Dekalin gel. u. nach Zugabe von 14 Teilen A1C13 bei 100—120° u. 10—15 at 
mit Propylen behandelt, bis die Gewichtszunahme 96 Teile betragt. Man trennt das 
Rk.-Prod. ab, behandelt mit Alkali, sauert an u. fraktioniert, wobei 250 Teile propy- 
liertes l-Methyl-2-oxy-5-chlorbenzol vom Kp. 230—260° erhalten werden. Die Prodd. 
sind geruchlos u. dienen ais Desinfektionsmiltel. (D. R. P. 495 717 KI. 12q vom 3/11. 
1927, ausg. 10/4. 1930.) N o u v e l :

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Dusseldorf-Oberkassel, Herstellung 
von Thymól. m-Kresol wird mit Propylen oder propylenabspaltenden Stoffen (Propyl-, 
IsopropylaUcohol, Dipropyl-, Diisopropylather) in Ggw. von Katalysatoren (AL03, 
AlP04, T1i02, Bimsstein, Kieselgur, Asbest, Silicagel, aktive Kóhle., Bleicherde, Florlda- 
erde, Fullererde, Frankonit, Tonsil, ZnCl2, MgCl2, HzPOit H2SOit P205) unterhalb 400° 
unter Druck crhitzt. Das Rk.-Prod. wird im Vakuum fraktioniert dest., wobei auBer 
Thymol vom F. 51° ein Isomeres des Thymols vom F. 69° u. Kp.76n 228,5°, u. ein anderes 
Isomeres vom F. 112° u. Kp.76n 245—246° erhalten werden. — Z. B. werden 108 Teile 
m-Kresol, 70 Teile Isopropylalkohol oder 55 Teile Diisopropylather, 20 Teile ZnCl2 u. 
30 Teile Tonsil unter Ruhren im Autoklaven 24 Stdn. auf 230° erhitzt. Bei der fraktio- 
nierten Dest. des Rk.-Prod. erhalt man 50% Thymol, 25% unverandertes m-Kresol u. 
25% Isomere des Thymols nebst geringen Mengen Dipropyl- bzw. Diisopropyl-m-kresol.
— 108 Teilo m-Kresol u. 20 Teile Tonsil werden im Autoklaven unter Ruhren 2—3 Stdn.
auf 170° erhitzt, wahrend Propylen bis zur Aufnahme von 40—42 Teilen eingepreBt 
mrd. Darauf wird noch 24 Stdn. bei 170° geriihrt. Unter den Rk.-Prodd. iibenviegt 
das Thymol. (E. P. 298 600 vom 30/8. 1928, Auszug verdff. 5/12. 1928. D. Prior. 
12/10. 1927.) N o u v e l .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Diisseldorf-Oberkassel, Herstellung 
von Thymol. Das Verf. des E. P. 298 600 (vorst. Ref.) wird in der Weise abgeandert, 
daB die Dampfe der Rk.-Komponenten bei gewóhnhchem oder vermindertem Druck 
iiber den auf 200—380° erhitzten Katalysator geleitet werden. Die Ausbeute an Tliymol 
ist am besten, wenn die Temp. auf 230—250° gehalten wird. Bei 300—380° werden 
Dipropyl- bzw. Diisopropyl-m-kresol in gróBeren Mengen erhalten. (E. P. 325 856 
vom 30/8. 1928, Auszug veróff. 27/3. 1930. D. Prior. 12/10. 1927.) NOUYEL.
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Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Dusseldorf-Oberkassel, Herstellung 
von Thymol. Dio nach dem Verf. des E. P. 298 600 (vorvorst. Ref.) erhiilthchen Isomeren 
des Thymols oder Gemische von m-Kresol u. Dipropyl- bzw. Diisopropyl-m-kresol 
werden beim Erhitzen mit den dort genannten Katalysatoren in Thymol umgelagert.
— Z. B. wird das Thymolisomere yom E. 69° oder das Isomere vom F. 112° mit 10% 
Tonsil 12 Stdn. im Autoklayen auf 230° erhitzt. Bei der fraktionierten Dest. erhalt 
man 15% m-Kresol, 60% Tliymól u. 5% Dipropyl- bzw. Diisopropyl-m-kresol. Zu 
dem gleiehen Ergebnis gelangt man, wenn man 108 Teile m-Kresol u. 200 Teile Di
propyl- bzw. Diisopropyl-m-kresol in Ggw. von 10% Tonsil im Autoklayen auf 230° 
erhitzt. (E. P. 326 215 vom 30/8. 1928, Auszug yeroff. 3/4. 1930. D. Prior. 12/10. 
1927.) N o u v e l .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Dtisseldorf-Oberkassel, Herstellung 
von propyliertem o- und p-Kresol. Die Verff. der E. PP. 298 600 (drittyorst. Ref.) u. 
325 856 (vorvorst. Ref.) werden in der Weise abgeandert, daB an Stelle yon m-Kresol
0- oder p-Kresol ais Ausgangsstoffe verwendet werden. Bei Innehaltung der dort an- 
gegebenen Arbeitsbedingungen werden aus o-Kresol folgende Verbb. erhalten: 1 -Methyl-
3-isopropyl-2-oxybenzol (FI., Kp. 225—226°, F. des Phenylurethans 159—160°),
1-Metliyl-5-isopropyl-2-oxybenzol (FI., Kp. 231°, F. der Benzoylverb. 73°), 1 -Methyl-
4-isopropyl-2-oxybenzol (Caryacrol, Kp. 237°, F. des Phenylurethans 140°) u. ein
Isomerengemisch yon dipropylierten o-KresoU,n yom Kp. 260°. Aus p-Kresol erhalt man 
l-Methyl-3-isopropyl-4-oxybenzol (F. 36°, Kp. 228—229°), l-Methyl-2-isopropyl-4-oxy- 
benzol (F. 37°, Kp. 248°) u. ein Isomerengemisch von dipropylierten p-Kresolen vom 
Kp. 265°. (E. P. 325 855 yom 30/8. 1928, Auszug yeroff. 27/3. 1930. D. Prior. 12/10. 
1927.) N o u v e l .

I. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz,. Verfahren zur Darstellung von 
homologen Brenzcatcchinmonoalkylathermonosulfosauren und dereń Salzen, dad. gek., 
daB man l-n-Propyl-4-oxy-3-methoxybenzol oder das isomere l-n-Propyl-3-oxy- 
4-methoxybenzol oder Gemische dieser Brenzcatechinderiw. bei Tempp. unterhalb 
100° mit konz. H 2 S04 behandelt, worauf man die entstandenen Monosulfosauren, 
gegebenenfalls unter Verzicht auf dereń gesonderte Abscheidung, uber die Erdalkali- 
salze in beliebige andere Salze uberfiihrt. — Z. B. wird ein Gemisch von 1-n-Propyl- 
4-oxy-3-methoxybenzol u. l-n-Propyl-3-oxy-4-methoxybenzól (hergestellt naeh D. R. P. 
459 309; C. 1928. II. 1619) mit der gleiehen Menge konz. H2SOt yerrtihrt, wobei die 
Temp. auf 60—70° steigt. Man verd. mit der 2%-fachen Menge W., entfernt etwaige 
Trubungen mit Bzl. u. fallt mit Ca(OH)2. Im Filtrat wird das iiberschussige Ca mit C02 

entfernt u. das Filtrat eingedampft. Das Ca-Salz der erhaltenen Sulfosduren hat den 
F. 189°. Es laBt sich in andere Salze durch Kochen mit den entsprechenden Carbo- 
naten uberfukren. Das Na-Salz hat den F. 234—236°. Die Na-Salze der Monosulfo- 
saure von reinem l-n-Propyl-4-oxy-3-methoxybenzol bzw\ von l-n-Propyl-3-oxy- 
4-methoxybenzol schmelzen bei 260—265° bzw. bei 275—280°. (D. R. P. 487 380 
KI. 12q yom 6/2. 1926, ausg. 7/12. 1929.) N o u v e l .

Monsanto Chemical Works, V. St. A., Darstellung von Benzoesdure aus Benzoe- 
saureanhydrid durch Erhitzen auf Tempp. yon 170 bis 350° in Ggw. der notwendigen 
Menge W. u. eines Katalysators, insbesondere yon Al oder Cr oder Metallen der 6 . Gruppe 
des period. Systems in Form yon Hydroxyden oder Phthalaten. (F. P. 680793 yom 
24/8. 1929, ausg. 6/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Dobmaier, 
Leyerkusen), Darstellung von Arylsulfamidoozyimphthalinsulfonsduren, dad. gek., daB 
man Arylsulfaminnaphthalinsulfonsauren mit Atzalkalien bei Tempp. iiber 120° be
handelt. — Z. B. wird l-Aminonaphthalin-3,6,8-trisidfonsaure mit Benzolsulfonsdure- 
chlorid in die 1-Benzolsulfonsaureamidyerb. ubergefuhrt u. diese durch Aussalzen ab- 
getrennt. Versehm. man das Prod. mit KOH bei 140—160° 20 Min., so erhalt man 

Arr i r t~‘ tt die Verb. I, dereń Na-Salz in W. sil., in A. wl.
! ' e s ist. — Aus l-Aminonaphthalin-4,6,8-trisulfcmsdure

i .  i 2 1 u. p-Toluolsulfonsaurechlorid (II) wird zunachst in
HO S' 6 J  vSO H Na2C03-Lsg. die Sulfamidoyerb. hergestellt, aus

3 3 welcher durch Verschmelzen mit NaOH bei 130
bis 160° die entsprechende 8-Oxyverb. erhalten wird; das Na-Salz bildet grauweiBe, 
spieBige Blattchen, 11. in W., wl. in A. — Aus 2-Aminonaphthalin-6,8-disulfonsaure u. II 
u. anschlieBendes Erhitzen mit wss. NaOH im Autoklay auf 180—200° wahrend 8  Stdn. 
erhalt man die 2-p-Toluolsulfamido-8-oxynapMhalin-6-sulf<msdure, die durch Umldsen
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u. Aussalzen m it KC1 gereinigt wird. (D. R. P. 497 243 KI. 12q vom 7/11. 1928, 
ausg. 10/5. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Eckert, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von in der 3-SteIlung durch die Amino- oder Alkyl- 
aminogruppe substituierten Derivaten des Naphthalimids und seiner N-Alkylsubstitutions- 
produkte, dad. gek., daB man 3-0xynaphthalsdureanhydrid (I) mit NH3 oder prim.

Alkylaminen unter Druck auf 
NH N • CH3 Jióhere Tempp. erhitzt. — Z. B.

O— O 0 = C l/ X '|C=0 erhiilt man durch Erhitzen von
J I I  | [ U l | I mit konz. NH 3-Lsg. auf 200°

unter Druck u. Riihren wahrend
I 10 Stdn. die Verb. II, Krystalle

-NH, M ICH, aus Nitrobzl., F. 335°, 1. in konz.
H„S04 mit gelber Farbę u. 

schwach blauer Fluorescenz; das Hydrochlorid ist wl. u. bildet lange gelbe Nadeln. —- 
Aus I u. 40%ig. wss. CH3NH2-Lsg. wird durch Erhitzen auf 150° wahrend 10 Stdn. 
die Verb. I I I  erhalten, orango gefarbte Nadeln, F. etwa 235°, unl. in Alkali, die Losungs- 
farbe in konz. HjSO,! ist gelb. (D. R. P. 496 063 KI. 12p vom 4/10. 1927, ausg. 24/4. 
1930.) ~ A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: R. Pummerer, 
Erlangen, und Karl Pfeiffer, Ludwigshafen a. Rh.), Yerfahren zur Herstellung von 
Nilroverbindungen des Dinaphthylendioxyds, dad. gek., daB man die Verb. ohno Warme- 
zufuhr mit wasserhaltiger HNO, verschicdener Konz. behandelt, bis der gewiinschte 
Grad der Nitrierung erreicht ist. — Z. B. werden .10 Teile Dinaphthylendioxyd mit 
80 Teilen ll% ig. HNOa 8  Stdn. in einer Kugelmiihle behandelt. Man saugt ab, wascht 
u. trooknet. Das erhaltene Mononitrodinaphthylendioxyd krystalhsiert aus Chlorbenzol 
in violetten Nadeln u. hat den F. 257°. Mit 25%ig* HN03 erhiilt man yorwiegend das 
Dinitrodinaphthylendioxyd (braunrot, F. iiber 360°), mit 30o/oig. HN03 das Trinitro- 
dinaphthylendioxyd (rot, F. iiber 345°) u. mit 50%ig- HN03 das Tetranitrodinaphthylen- 
dioxyd (rot, F. uber 345°). (D. R. P. 497 809 KI. 12q vom 27/6. 1926, ausg. 14/5. 
1930.) N o u v e l .

Felice Bensa, Genua, Italien, Chlorierung und Bromierung ron gelostem Perylen 
und seinen Deriraten. Zu dem Ref. nach E. P. 244739; C. 1927- I- 808 [PONGRATz 

u. Z in k e ] ist nachzutragen, daB das bei der Bromierung von Perylen in Nitrobenzol 
erhaltliche Dibromperylen bei 290—291° schm. (Oe. P. 116 375 vom 19/12. 1924, 
ausg. 25/2. 1930.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 1-Phenyl-
2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon, dad. gek., daB man in weiterer Ausbldg. 
des Verf. des Hauptpat. hier l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazohn in an sieh bekannter 
Weise in saurer Lsg. in das l-Phe7iyl-2,3-dimethyl-4-nUroso-5-pyrazolon uberfiihrt u. 
clieses unmittelbar, ohno es von dem Rk.-Gemisch zu trennen, mit HCHO oder dessen 
Polymeren u. reduzierend wirkenden Mitteln, wie Zn-Staub oder Fe, behandelt. — 
Hierzu vgl. E. P. 214 261 usw.; C. 1926. I. 501. (D. R. P. 499 823 KI. 12p Tom 
12/10. 1923, ausg. 13/6. 1930. Zus. zu D. R. P. 469285; C. 1929. I. 807.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Herz, 
Frankfurt a. M., Max Schubert und Werner Zerweck, Frankfurt a. M.-Fechenheim), 
Darstellung von 2-Mercaptoarylenthiazolen, dad. gek., 1. daB man auf die Einw.-Prodd. 
von S2C12 auf aromat. Aminoverbb., denen wahrscheinlich die Zus. von Arylenthiaz- 

v  thioniumverbb. der nebenst. Formel zukommt, oder ihre nachsten
Arylen^ 1  3>S Umwandlungsprodd. CS2 in Ggw. von Alkalien, gegebenenfalls unter 

S Zusatz eines Reduktionsmittels einwirken laBt, 2. daB man ais Alkali
Ai u. Reduktionsmittel Na2S rerwendet, 3. daB man an Stelle von

CS2 Trithiocarbonat yerwendet, 4. daB man an Stelle von CS2 xantho- 
gensaure Salze Yerwendet. — Hierzu vgl. F. P. 670 229; C. 1930. I. 1699. (D. R. P.
499 322 K I. 12p vom 24/2. 1928, ausg. 11/6. 1930.) ALTPETER.

Paul Baumgarten, Berlin, Verfahren zur Sulfonierung anorganischer und organi- 
scher Stoffe mit Hiłfe Yon Anhydro-N-pyridiniumsulfonsauren, dad. gek., daB man 
diese in isolierter Form auf die zu sulfonierenden Stoffe fur sieh oder in Ggw. eines 
Ldsungs- oder Suspensionsmittels bei einer je nach der Natur des zu sulfonierenden 
Stoffes Yerschiedenen Temp. einwirken laBt u. die bei der Sulfonierung selbst nicht 
Yerbrauchten Pyridinbasen nach Abscheidung u. emeuter tjberfuhrung in die N-Pyri-
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diniumsulfonsiiuren wieder zur Sulfonierung verwendet. — Hicrzu ygl. C. 1926. II. 
2154. (D. R. P. 499 571 KI. 12g vom 1 /6 . 1926, ausg. 1 1 /6 . 1930.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farb er ei; Druckerei.

A. A. Pollitt, Die Orundzuge der Metallkorrosion. Bemerkungen uber einige 
Punkte, die fiir den Farber und den Fabrikanten von Farbereianlagen wichtig sind. 
(Vgl. C. 1930. I. 1374.) Es werden die Kosten, die durch die Korrosion in Farberei
anlagen yerursacht werden, u. die Ursachen der Korrosion selbst behandelt. (Dyer 
Calico Printer 63. 391—93. 1/4. 1930.) B ra u n s .

F. Scholefield und E. H. Goodyear, Die Wirkung des Lichtes auf mit gewissen 
Kiipenfarbstoffen gefarbte Baumiuolle. Der eine der Vff. ( S c h o le f ie ld )  hat schon 
friiher (C. 1928- II. 1626) gezeigt, daB mit gelben u. orangenen Kiipenfarbstoffen 
gefarbte Baumwollo viel empfindlicher gegen den faserschwiichenden EinfluB des 
Lichtes ist ais blau oder yiolett gefarbte; bei Mischungen yon blauen mit gelben 
Kiipenfarbstoffen verringert sich die Lichtechtheit des blauen Farbstoffs durch die 
Ggw. des gelben, u. eine Faserschwachung tritt schon wahrend des Farbeprozesses 
ein, wenn das mit der Kiiponflotte gesiitt. Materiał dem Licht u. der Luft ausgęsetzt 
wird; ist noch ein zweiter Farbstoff anwescnd, so kann dieser ganz oder teilweise 
zerstórt werden. L a n d o l t  (Mclliands Textilber. 10. 583) fand, daB bei Baumwolle, 
dio mit Anthragelb GC oder Cibagelb G gefarbt u. mit NaOH impragnicrt ist, durch 
die Einw. des Lichtes in der Faser geschwacht wird. Nach seiner Meinung hat der 
FiirbeprozeB selbst mit der Faserschwachung nichts zu tun, woraus folgt, daB Bldg. 
von H 2 0 2 durch die Autosydation der Ktipe nicht dio Ursache fiir die Bldg. von Oxy- 
cellulose u. die sich daraus ergebende Faserschwachung ist. Andererseits fand L a n 
d o l t , daB der Kiipenfarbstoff bei der Belichtung in Ggw. yon NaOH II 2 0 2 bildet. 
Bei AusschluB von W. tritt bei Farbungen keine Faserschwachung ein, da sich kein 
H 2 0 2 bilden kann. Bei Abwesenheit yon Licht wird nach L a n d o l t  auch kein H 2 0 2 

durch die Oxydation der Leukoverb. gebildet, so daB die Faserschwachung wahrend 
des Farbens u. wahrend der Osydation von Kiipenfarbungen auf Baumwollo dem 
Colluloseabbau durch Licht in Ggw. von Alkali, Luft u. W. u. einem geeigneten Farb
stoff ais Katalysator zugeschriebcn werden kann. Verss. mit Cibanonorange R, 2 R 
u. 3 R, mit Cibanongelb R, Anthragelb GT u. Hydrongelb GG ergabcn, daB die 
Bldg. yon Oxycellulose bei dem im red. Zustand belichteten Materiał viel gróBer war, 
was der Bldg. von H 2 02 durch Autoxydation zugeschrieben werden muB. Auch bildet 
sich H 2 0 2 bei Abwesenheit yon Alkali, wenn die mit dem Kiipenfarbstoff gefarbte 
Baumwolle im Dunkeln oxydiert wird. Den Nachweis yon H 20 2  bei Abwesenheit 
yon Alkali geben Vff. in der Weise, daB sie dio mit angesauerter Jodkalistarkelsg. 
getrankte Baumwollo dem Licht aussetzen, wobei dio Blaufarbung je nach der Art 
der Belichtung u. der Natur des Farbstoffs verschieden schnell eintritt. Bei den 
blauen u. yioletten Farbstoffen wird ein mit Jodstarke getranktes Papier am Muster 
angebracht. Bei AusschluB yon O wird kein J  frei gemacht. Belichtet man mit 
Cibanongelb R  oder -orange gefarbte u. mit einer 0,5°/oig. neutralen H 2 0 2-Lsg. ge
trankte Baumwolle, so tritt merkbare Oxycellulosebldg. ein, wahrend nur mit W. 
getrankte keine oder nur geringe Oxycellulosebldg. zeigte. Nach Ansicht der Vff. 
bildet sich H 2 0 2  durch die Oxydation der Kiipe u. dieses yerstarkt u. beschleunigt 
die Faserschwachung, soweit es nicht die unmittelbare Ursache der Oxyeelluloser 
bldg. ist. Die anfangs erwahnten Wrkgg. des Lichtes halten Vff. fiir ycrschiedeno 
Ausdrucksformen ein u. derselben Vorgange. Wenn gelbe oder orangene Farbstoffe, 
wie Indanthrengelb G, starkem Sonnenlicht ausgesetzt werden, so yerandert sich 
der Ton in der Richtung des Farbtons der freien Leukoyerb.; wird er wieder yon der 
Lichtquelle entfernt, so kehrt der urspriingliche Farbton wieder. Durch die Red. 
muB akt. O gebildet werden, sie scheint hauptsachlich durch langwellige, ultrayioletto 
Strahlen bewirkt zu werden. Auch auf Baumwolle geklotzte S- u. bas. Farbstoffe 
werden leieht reduziert. Nach der Theorie von B a u r  kann die primare Rk., die sich 
ergibt, wenn man Cibanonorange R  auf Baumwolle gefarbt belichtet, folgendermaBen 
ausgedruckt werden:

"TTł J © + OH + Celluloso — y Oxycellulose
iłarDston | Q + H  + Farbstof{ — y Leukoyerb.

In Ggw. yon Luft u. Feuchtigkeit werden die Red.-Prodd. des Farbstoffes mehr oder
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wenigcr schnell oxydiert, woraus sich die Bldg. von H 2 02 erklart. Die Bldg. von Oxy- 
eellulose kann dann durch folgendes Sckema veranschaulicht werden:

„  I © + OH + Cellulose — > Oxycellulose 
łarbstoff { g  ^  H + H.O, — *  2 H 2 0.

(Melliands Textilber. 10. 867—69. Nov. 1929.) B ra u n s .
J. Ernst, Ursache und Verhiilung von Flecken in Stiichmren. In. Erganzung zu 

seiner fruheren Arbeit (C. 1930. II. 471) teilt Vf. mit, daB durch riehtiges Schmieren 
der Spannralimen ein Verflecken von Stuekware Yermieden werden kann. (Monatssclir. 
Textii-Ind. 45. 256. Juni 1930.) B ra u n s .

G. Choisy, Das Abziehen von Eóhtfarbungen von Viscoseseidengeweben durch Oxy-
dation. Yorschriften fiir die Herst. von Lsgg. zum Abziehen Yerschiedener Farb- 
stoffe von Kunstseidengeweben aus Viscose. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 5. 799 
bis 805. Mai 1930.) B ra u n s .

Carl Bochter, Uber die Wirlcsamkeit von Antimorilactat, Lacłimon Byk, im Ver- 
gleich zu Brechweinstein und Doppelsalzen. Fixierungsverss. mit verschiedenen Antimon- 
vcrbb. auf mit 5% Tannin tannierter mercerisierter Baumwolle ergaben folgende 
Resultate: Das Antimonoxyd wird aus dem Laclimcm Byk quantitativ aufgenommen, 
die sehr schwache Milchsauro stort die Lackbldg. nicht im geringsten, so dafl das Bad 
auch - bei langer Benutzung nicht abgestumpft zu werden braucht. Da keine Riiek- 
stiinde durch Ausfallung von Antimonoxyd entstehen, kann das Bad beliebig oft 
abgelassen werden, was beim Arbeiten auf der Breitfixiermaschine sehr wertyoll ist. 
Lactimon ist die beste Antimonverb. żur Erzielung von sparsamen u. ausgiebigen 
Farbungen u. zur Fixierung von Drucken. (Monatssehr. Textil-Ind. 45. 257—59. 
Juni 1930.) B ra u n s .

Raffaele Sansone, Eińiges iiber das Farben und Bescliwereri von gestreiften und 
gerippten Seidenfabrikalen mit zukiinftigen móglićhen Neuerungen. Nach Aufzahlung 
der Yerschiedenen Arten von Geweben u. Mischgeweben beschreibt Vf. eine Reihe von 
Einrichtungen zum Farben u. Beschweren von Stiickwaren. (Textile Colorist 52. 
309—10. 342. Mai 1930.) B ra u n s .

O. Sanner, Die Ombr&farberei auf Strahnm. Es wird anHand einer Abb. u. einer 
Probo das Ombrćfarben auf Strahnen gescliildert. (Monatssehr. Textil-Ind. 45. 257. 
Juni 1930.) B ra u n s .

George Rice, Webefehler beeinflussen die. Fdrbung. Vf. zeigt an einigen Abb. 
Webefehler u. behandelt die dadurch entstehenden Fehler beim Farben. (Textile 
Colorist 52. 379—414. Juni 1930.) B ra u n s .

B. L. Barnett, Strumpfwarenfdrberei. Es wird das Farben von Strumpfwaren 
aus Baumwolle u. Kunstscide unter Verwendung von substantiellen u. S-Farbstoffen 
besclirieben. (Canadian Textile Journ. 47. Nr. 24. 19—10. 34. 12/6. 1930.) B ra u n s .

Fuchs, Das Farben von getragenen und neuen Stoffen aus Mischgeweben mit Baum
wolle mul Wolle mit Seide und Kunstseide. In Fortsetzung zu C. 1930. I. 2013 wird das 
Farben von Mischgeweben aus Wolle mit Viscose, Kupferseide oder Chardonnetseide, 
von Wolle mit Acetatseido, von Seide mit Kunstseide, von Naturseide mit Acetatseide, 
von Wolle, Seide u. gewóhnlicher Kunstseide, von Wolle, Seide u. Acetatseide u. von 
Geweben aus Naturseide, Yiscose u. Acetatseide besprochen. (Ztschr. ges. Testilind. 
33. 120—22. 12/2. 1930.) B ra u n s .

T. P. Sheridan, Das Farben von Handschuhseide. Es werden das Vorbereiten der 
Seide, die richtige Auswahl der Farbstoffe, die Farbeverff. u. das Ausrusten der ge- 
farbten Ware behandelt. (Textile World 77. 3254—55. 3295. 31/5. 1930.) B ra u n s .

— , Die Verwendung der Thiocyanate in der Farberei mit Beizmfarbstoffen und bei 
der Beschwerung von Acetatseide. Kurze Beschreibung der Art der Anwendung. (Rev. 
univ. Soies et Soies artif. 5. 797—99. Mai 1930.) B ra u n s .

E. T. Davidson, Bemerkungen uber das Farben mit Schwefelfarbstoffen. Vf. be
handelt in einem Vortrag das Farben mit S-Farbstoffen. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 
213—17. 31/3. 1930.) B r a u n s .

Ivar Ekholm, HoUdnde.rfdrbv.ng mit Teer (Anilin)-Farbstoffen. (Paper-Maker 79- 
Sonder-Nr. 37—39. 1930. — C. 1930. I. 1540.) BRAUNS.

—, Ciba- und Cibanonfarbstoffe und Midland Kupenblaufarben. Vorschriften zum 
Direktdruck von Ciba- u. Cibancm- u. von Midland Kiipenblaufarbstoffen auf Baumwolle 
u. Kunstseiden. (Testile Colorist 52. 387—89. 411. Juni 1930.) B r a u n s .

Franz Weiss, Nachtrdge zur Entwicklung der Eisfarbentechnik. SchluB zu C. 1930. 
L 3612. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 272—73. 16. April 1930.) BRAUNS.
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Oswald PreiBer, Spritzen und Stduben graphischer Farben und Fimisse. Vor- 
schiedeno Ursachen des Spritzens u. Staubcns. Notwendigkeit des Vorpriifens, Aus- 
probiorcns u. Nachpriifens der zum Spritzen u. Stauben neigenden Farben in der Haus- 
druekerei. (Farben-Ztg. 35. 1775—77. 31/5. 1930.) K o n ig .

L. J. Hooley, Farbstoffe und ilire Anwendung. Neuer technischer Forlschritt. 
(Vgl. C. 1930. II. 472.) Besprechung der Herst. u. Eigg. der ^4zt?iderivv. u. der ver- 
sehiedenen Typen von Anilinsclmarz unter besonderer Beriicksichtigung der Patent- 
litoratur. (Chem. Ago 22. Nr. 572. Dyestuffs Monthly Supplement 37—38. 14/G. 
1930.) B r a u n s .

— , BasiscJie Zuńschenprodukte fiir Farbstoffe. XXXV. Die Naphtholsulfosduren.
3. Teil. (XXXIV. vgl. C. 1930. II. 310.) Es wird weiter die Herst. u. dio Konst. der 
Naphtholdisulfo- u. trisulfosduren besprochen. (Chem. Ago 22. Nr. 572. Dyestuffs 
Monthly Supplement 35—36. 14/6. 1930.) B ra u n s .

— , Mischen und Beiben der Farben mit Bindemilłeln. Bandwalzonmiihlen, Fein- 
hoitsgrad u. Ersparnis. Selbsttatige Reinigung. Diinn- u. Dickmiseher. Vorbearbeitung 
des Misehgutes. Horizontal- u. Vertikalkonstruktion. Vertikal angeordnete Saulen- 
misehmaschinen an Stelle der Horizontalmiseher. Schwierigkeiten dureh die in den 
Farbmaterialien oder den Bindemitteln entlialtene Feuchtigkeit u. dureh die Eigg. 
fetter Bindcmittel. Entmischung dureh den Untersohied im spezif. Gewieht der 
Materialien. Fortschritt dureh Erhohung der Mahlfeinheit. (Farbę u. Lack 1929. 
572—73. 588—89. 4/12.) K o n ig .

— , Uber das „Netzen“ von Buntfarben. Behandlung pulverisierter Buntfarben 
zur Verhinderung der Staubbldg. u. zur Verbesserung des Farbtons. Die Zuliissigkeit 
des Netzens, besser Olens, wird bejaht. Schwierigkeiten der Vermischung der Kom- 
ponenten. Turkischrotol zur Schonung organ. Farbpigmente. Netzen mit wss. Lsgg. 
von CaCl2 u. MgCl2. Farben fur fetto Bindemittel werden genetzt mit Stearin-, 01- 
oder Leinólsiiure, nouerdings mit Aluminiumstearat. (Farbę u. Lack 1930. 194 bis 
195. 23/4.) K o n ig .

Herbert A. Lubs, Chemische Kontrolle in der Herstellung und Anwendung von 
Farbstoff en unter besonderer Beriicksichtigung von Indicatorpriifungspapieren. Vf. be
handelt in einem Vortrag die Herst. u. Anwendung von Parbstoffen, besonders von 
Kongorot, Lackmus, Brillantgelb, Phenolphthalein u. Claylongelb. (Amer. Dyestuff 
Reporter 19. 364—66. 9/6. 1930.) B ra u n s .

George S. Haslam und Clyde H. Hall, Die Verwendung von ultraviolettcm Licht 
bei der mikroskopischm Messung der TeilchengrdfSe. (Vgl. G re e n , C. 1923. II. 966.) 
Das zu untersuchende, zuvor mit Terpentin vcrriebene Pigment wird nach Vcrfliichtigung 
des Terpentins auf einem Quarzobjekttrager in aufgeschmolzenem Dammarharz ver- 
toilt. Die Einstellung des Mikroskopes erfolgt zunachst im blauen Licht eines Mg- 
Funkens u. sodann im ultravioletten Mg-Licht. (Uranglas ais Indicator fiir die ultra- 
violetten Strahlen). Zur Aufnahme selbst wird das Licht eines Cd-Funkens verwendet. 
Vor der eigentlichen Aufnalime werden Probeaufnahmen bei verschiedener Stellung 
der Mikrometerschraube vorgenommen. Mit Hilfe dieser Methode wird die Teilchen- 
grofie in verschiedenen ZinkweiBsorten bestimmt. Es wird gezeigt, daB die ubliclien 
Metlioden bei Pigmenten, welche kolloide Partikel enthalten, zu groBe Werte fiir den 
mittleren Durehmesser ergeben. — Mikrophotographien u. Kurven. (Journ. Franklin 
Inst. 209. 777—89. Juni 1930. Palmerton, Penna, ilaw Jersey Zinc Co.) K u t z e ln ig g .

K. Roos, Berlin, Bleichen von Cellulosederivaten. Gefarbte Faden, Filme usw. 
aus Nitro- oder Acetylcellulose behandelt man mit der 10—20fachen Menge einer 
1—20°/oig. Essigsaure oder einer 0,5—2°/0 ig. Lsg. von NaOH, u. gibt nach einiger 
Zeit 0,2—1 Teil Chlorkalk oder NaOCl zu oder leitet Cl2 ein; die Fl. kann auf 50° er
hitzt werden. (E. P. 326471 vom 11/12. 1928, ausg. 10/4. 1930.) F r a n z .

Dip-It, Inc., ubert. von: Albert David, New York, Farbemittel. Es besteht aus 
einer Lsg. eines organ. Farbstoffes in einem viscosen, wasserfreien Losungsm., wic 
Glycerin. Das, yorteilhaft in Tuben, verpackte Mittel wird beim langeren Lagern 
nicht fest. (A. P. 1747861 vom 25/3. 1922, ausg. 18/2. 1930.) F r a n z .

Dip-It Inc., New York, iibert. von: Eugene R. Schlatter, Little Falls, New 
Jersey, V. St. A., Herstellung nicht v:afirigcr Fdrbcbdder. Man lóst einen organ. Farb
stoff in Glycerin u. vermischt dio Lsg. mit CH3 OH, A. usw., Aceton oder anderen organ. 
Losungsmm. Man kann hiernach alkoh. Lsgg. von Farbstoffen herstellen, die sich 
sonst nicht in geniigender Menge losen, wie Diamineehtgelb. Die Lsgg. der Farbstoffe 
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in organ. Lósungsmm. dienen zum Farben empfindlieher Gewebe, Spitzen usw. (A. P. 
1754285 vom 13/3. 1926, ausg. 15/4. 1930.) F r a n z .

A. Rudas, Budapest, Farben von faserigen Stoffen, dad. gek., daB man durch dio 
Fiirbeflotte einen elektr. Strom leitet. Der Farbstoff wird mit Hilfe des elektr. Stromes 
auf die Faser gebracht u. fixiert. Die Starko des Stromes wird so eingestellt, daB die 
eintretende Tomp.-Erhóhung 50° nicht iibersteigt, u. ist auch noch von verscliiodenen 
Faktoren, wio z. B. Dicke der zu farbenden Fasern, Geschwindigkeit des Fiirbens, 
abhangig. Die Flotte wird mit anorgan. oder organ. Sauren schwach angesauert, beim 
Farben von Seido liingegen mit organ, oder anorgan. Basen oder mit Seife alkal. ge- 
macht. Dio sich im Katliodenraum ansammelnde Saure bzw. Base wird auf mechan. 
Wege mittels strómender indifferenter Fil. (W.) entfernt. Die Farbeyorr. besteht aus 
der Kathode, gleichzeitig GefaBwand, Diaphragma u. der Anodę. Das zu fiirbende Gut 
gelangt in don Anodenraum u. befindot sich in einem den elektr. Strom nichtleitenden 
GefaB (z. B. impragniertem Holzkorb). (Ung. P. 95 434 vom 4/3. 1927, ausg. 2/12.
1929.) G. K onig.

A. C. Lawrence Leatlier Co., Boston, Massachusetts, ubert. von: John G. Shoe-
maker, South St. Paul, Minnesota. Farben von Wollfellen. Man iiberzieht die auBeren 
Teile der Wollhaare mit geschmolzenem Talg oder Wachs, laBt nach dem Erstarren 
dio iiblichen Beizen einwirken u. fiirbt dann mit einem Oxydationsfarbstoff. Hierauf 
wird der Talg entfernt. (A. P. 1754287 vom 4/4. 1928, ausg. 15/4. 1930.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Henry Jordan, Wilmington, 
Delaware. Farben von Kunstseide aus regenerierter Cełlulose. Zum Farben von Viscose- 
seido usw. yerwendet man Disazofarbstoffe, die man dureh Yereinigen von diazotierter 
l-Acetylamino-4-aminonaphthalinsulfonsiiuro mit einer weitordiazotierbaren Mittel- 
komponente, die keine freie Hydroxyl- u. Aminogruppe enthalt, Weiterdiazotieren, 
Kuppeln mit 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsiiure oder ihren am N substituierten Deriw. 
u. darauffolgendes Verseifen, erhiilt. Dio Farbstoffe farben Yiscoseseido in sehr gleieh- 
miiBigen violetten bis blauen Tónen an. (A. P. 1755119 vom 11/9. 1928, ausg. 15/4.
1930.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Frank
L. Remlein, New York, Farben mit Kiipenfarbstoffen. Man klotzt dio Faser mit der 
Lsg. des reduzierten Kiipcnfarbstoffes u. entwickelt den Farbstoff durch Dampf, der 
aus dem in dom Gewebe vorhandenen W. erzeugt wird. Man geht mit der Baumwolle 
durch eine aus Ponsolblau GD Doppelpaste, Hydrosulfit, NaOH, tier. Leim u. Anthra- 
ehinon durch Red. erhaltene Lsg., dann iiber Quetschwalzen u. schlieBlich iiber geheizto 
Walzen. (A. P. 1750 942 vom 26/6. 1928, ausg. 18/3. 1930.) F r a n z .

Leonard Chester Lordly, Elmhurst, New York, Mittel zum Bemalen von Geweben. 
Es besteht aus einor Misehung von reinem gelosten Tragant, Na-Benzoat, Al-Acetat 
u. einem organ. Farbstoff. Es eignet sich besonders zum Bemalen von feinen Stoffen 
aus Seide, Wolle usw. (A. P. 1755 658 vom 15/10. 1925, ausg. 22/4. 1930.) F r a n z .

Benjamin M. Savitt, Minneapolis, Minnesota. Reinigen von Pelzen, Geweben usiv. 
.Man bringt die Pelze mit einem Reinigungsmittel, Gasolin, impragniertem Siigemehl, 
in einen Beutel u. diesen in eine sich drehendo Trommel. (A. P. 1 747 324 vom

Enrico Deghenghi und Leopold Zwoliński, Wien, Umdruclccerfahren unter Ver- 
wendung einer praparierten inerten Druckflache u. eines mit einer besonderen Tinte oder 
Farbę hergestellten Originals, dad. gek., daB die zur Praparierung der Druckflache 
dienendo M. im wesentlichen aus NH.iCNS im Gemisch mit A12(S04)3, Glycerin u. HC1 
in W. gel., besteht, wahrend dio Tinte oder bei Farbbiindem die Farbbandfarbe einen 
Zusatz von Alkalisiiuren, wie NaoSn03. NaHC03, Na„C03  u. dgl., oder NaOH bzw. 
KOH, enthalt. (Oe. P. 117687 vom 26/6. 1924, ausg". 10/5. 1930. D. Prior. 15/11.
1923.) Gr o t ę .

Kingsport Press, Inc., Delaware, iibert. von: Walter F. Smith, Kingsport, 
Tennessee, Herstellung von sich nicht verandemden Druckerfarben auf Metallgrundlage, 
wio Bronzefarben fiir Buchdeckeldruck etc., unter Verwendung von Nitrocellulose- 
lsgg. (Pyroxylin), die z. B. mit Bronzepulvor angeriihrt werden, bis alle Metallteilchen 
damit bedeckt sind. Dann werden in iiblicher Weiso Harz-Terpentinlsgg. u. event. 
Lósungsmm. zugesetzt. Die Nitrocelluloselsgg. kónnen mit Athyl- oder Butylacetat, 
A., Methylalkohol, Bzl., A. o. dgl. hergestellt werden. (A. P. 1752462 vom 16/11.

10/3. 1928, ausg. 18/2. 1930.) F r a n z .

1927, ausg. 1/4. 1930.) M. F . M u l l e r .



1930. II. Hx. F a r b e n  ; F a r b e r e i ; D p.u c k e p .e i . 991

Max Baer, V. St. A., Druckfarbe, insbesondere fiir Lithographie, Etiąuettedruck 
etc., u. zwar auch zum Aufdruck von Pigmenten, Ckromgelb u. Goldbronzo, bestehend 
aus 8  Teilen Kresol, 4 Teilen H 2 S04, 15 Teilen Borax, 60 Teilen Mehl, 3 Teilen Chrom- 
gelb u. 10 Teilen Goldbronze, die insgesamt angeriihrt werden mit 92 bis 95 Teilen 
W. u. 5 bis 10 Teilen Firnis. (F. P. 681201 vom 2/9. 1929, ausg. 12/5. 1930. A. Prior. 
8 /8 . 1929.) M. F. M u l l e r .

Chemische Fabrik Halle-Ammendorf Gebr. Hartmann, Ammendorf, Schonen 
von Bup mittels Berlinerblau, dad. gek., daB man die Bldg. des Berlinerblaus in den 
Poren des mit Lsgg. von Eisenoxydul- u. Eisenoxydsalz getrankten RuBes dureli Be
handeln mit cyanhaltigen Gasen, besonders Leuehtgas, bewirkt. Der gowonnene RuB 
ist ais Druckfarbe yerwendbar. (D. R. P. 499 073 KI. 22f vom 22/3. 1929, ausg. 2/6. 
1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bernhard Wurz- 
schmitt, Mannheim), Ozydation von Eisenozydulozyd, dad. gek., daB man Eisen- 
oxyduloxyde beliebiger Zus. in wss. Suspension mit 0 2 oder 0 2 enthaltenden Gasen 
unter Druck bei hóheren Tempp. behandelt. — Es werden gelbbraune bis rote u. ge- 
gebenenfalls magnet. Erzeugnisse erhalten. (D. R. P. 499171 K I. 22f vom 28/6. 1928, 
ausg. 3/6.1930.) K u h l in g .

Joseph Marcel Henri Cornillat, Paris, Herstellung von Zinkweip. (D. R. P. 
499536 K I. 22f vom 4/8.1926, ausg. 7/6. 1930. F. Prior. 15/7. 1926. — C. 1928.1. 1915 
[F. P. 632 235].) K u h l in g .

New Jersey Zinc Co., New York, Zinkweip. (D. R. P. 499 572 KI. 12n vom 
26/5. 1923, ausg. 11/6. 1930. A. Prior. 27/5. 1922. — C. 1924. I. 2626 [F. P. 
566 483].) D r e w s .

Riley’s Chemicals & Colours, Ltd., und C. H. Riley, Clayton-lo-Moors, Her
stellung von Satinweip. Bei der Herst. von Satinweifl durch Mischen von Kalk u. 
Al2(SO. [ ) 3  fiigt man zu der Mischung Na2 S04. Oder aber man gibt das Na2 S04 vor der 
Mischung zu einer der Einzelkomponenten. Das Na2 S04  kann W.-frei, krystallin. 
oder in wss. Lsg. verwendet werden. (E. P. 327 848 vom 28/3. 1929, ausg. 8/5. 
1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Glieten- 
berg, Leverkusen a. Rh.), Darstellung icassemnluslicher Azofarbstoffe. (D. R. P. 
498535 KI. 22a vom 21/1. 1928, ausg. 23/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 491349; C. 1930. 
I. 2803. — C. 1929. II . 221 [E. P. 304 326].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Hoffa und 
Hans Heyna, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von Azofarbstoffen. (D. R. P.
499 535 KI. 22a vom 22/7. 1926, ausg. 7/6. 1930. — C. 1928. II. 394 [F. P. 
637 383].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Darstellung von Polyazofarb- 
stoffen. (D. R. P. 498586 KI. 22a vom 29/9. 1926, ausg. 28/5. 1930. — C. 1930.1. 291 
[F. P. 657 115].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Polyazofarbstoffen. (D. R. P. 499744 KI. 22a vom 22/2. 1927, ausg. 12/6. 1930. 
Sehwz. Prior. 8/3. 1926. — C. 1928. I. 1099 [F. P. 629 843].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Grotowsky, 
Uerdingen), Darstellung von Triphenylmethanfarbstoffen, dad. gek., daB man aromat. 
Aminę, die in der Aminogruppe durch die /5-Phenylathyl- oder a-Methylbenzylgruppo 
substituiert sind, ais solche oder in Form ihrer Mono- bzw. Polysulfosauren mit Ketonen, 
Aldehyden oder Hydrolen kondensiert, u. die Leukoderiw. in Farbstoffe uberfuhrt. — 
Die Farbstoffe zeichnen sich durch ihren klaren Ton aus. Durch Erhitzen von M ic h l e r s  
Keton mit Athyl-(a-methylbenzyl)-anilin, Kp . 2 0 174—178°, mit POCL, erhalt man 
cc-Methylbenzylviolett. o-Chlorbenzaldehyd gibt beim Erhitzen mit (a-Methylbenzyl)-
o-toluidinsulfonsaure eine Leukoverb., die nach dem Oxydieren einen blaufarbenden 
Farbstoff liefert; mit o-Sulfobenzaldehyd erhalt man ebenfalls eine Wolle blaufarbenden 
Farbstoff. Durch Kondensation von Formaldehyd mit Athyl-(P-phenyldthyl)-anilin- 
sulfonsaure entsteht das Diphenylathanderir., das zusammen mit Diiithylanilin oxy- 
diert, einen Farbstoff liefert, der blauer farbt ais das entspreehende Saureviolett aus 
dem Methan der Athylbenzylanilinsulfonsaure u. Diathylanilin. Athyl-(P-phenylathyl)- 
anilin, aus Monoathylanilin u. /3-Chlorathylbenzol, Ol, Kp . 2 0 195—200°. Mono- 
{a-methylbenzyl)-o-toluidin, aus o-Toluidin u. o-Chlorathylbenzol, Kp . 20 182—186°,
F. 38—40°. (D. R. P. 499170 KI. 2 2 b vom 18/4. 1928, ausg. 3/6. 1930.) F r a n z .

63*



992 H x. F a r b e n ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 1930. II.

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis, Henry Charles Olpin 
und Ernest William Kirk, Spondon b. Derby, Herstellung von Naphthalinfarbstoffen 
zum Farben von Celluloseestern. Man behandelt 5,8-Dioxy-l ,4-naphlhochinon (Naphth- 
azarin) oder seine Kernsubstitutionsprodd. mit NH3 oder NH3 liefernden Verbb. Der 
Farbstoff aus Naphthazarin, Methylalkohol, NH3  u. Hydrosulfit farbt Celluloseacetat- 
seide grau, der aus Monomethylnaphtliazarin, erhaltlich aus Hydrotolucliinon u. 
Bernsteinsiiureanliydrid, u. NH3 farbt ebenfalls grau. (E. P. 327860 vom 1/8. 1928, 
ausg. 22/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus, Mannheim, Heinrich Neresheimer, Ludwigshafen a. Rh., und Willy Eichholz, 
Mannheim), Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. (D. R. P. 498 224 KI. 22b 
vom 20/10. 1927, ausg. 19/5. 1930. — C. 1929. I. 1622 [B. P. 300 407].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Emmanuel 
Schmidt, Berthold Stein und Kurt Bamberger, Elberfeld), Darstellung von Ver- 
bindungen der Anthrachinwireihe. (D. R. P. 499 350 KI. 22b vom 8/4. 1928, ausg. 5/6. 
1930. — C. 1929. II. 1079 [E. P. 309 193].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Baumann, 
Lcverkusen, Hermann Friedrich und Ludwig Zeh, Wiesdorf), Darstellung von Oxalkyl- 
aminoanthrachinonen und ihren Derimten. (D. R. P. 499 965 KI. 22b vom 3/3. 1927, 
ausg. 14/6.1930. — C. 1928. II . 1390 [E. P. 289 807].) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Halogen- 
substitutionsprodukten von Anthrachinonacridinkupenfarbstoffen. Man behandelt Chlor- 
anthrachinonaeridone mit bromierenden, Bromanthrachinonacridone mit ehlorierenden 
oder Antlirachinonacridone gleichzeitig mit ehlorierenden u. bromierenden Mitteln in 
organ. Lósungsmm., vorteilhaft in Ggw. von Katalysatoren. Die Farbstoffo zeiclinen 
sieh durch Lichteehtheit aus. Monobromanthrachinon-2,l-benzacridon, erhaltlich aus 
Anthrachinon-2,l-benzacridon in Nitrobenzol u. Br in Nitrobenzol bei 110—120° in 
Ggw. von Jod, wird in Nitrobenzol unter Zusatz von Jod mit Sulfurylchlorid bei 
90—100° behandelt; man erhalt ein Dichlormonobromanthrachinon-2,l-benzacridon, rot- 
violette Nadeln aus Nitrobenzol, das Baumwolle blaustiehig rot farbt, durch Seifen 
gehen die Farbungen in Rotviolett iiber. 4-Chloranthrachinon-2,l-benzacridon liefert 
mit Br in Nitrobenzol bei 100°Monochlormonobromanthrachinon-2,l-benzacridon, Krystalle 
aus Trichlorbenzol, das Baumwolle rot farbt. Beim Behandeln von Anthrachinon- 
2,1-benzacridon in Nitrobenzol unter Zusatz von Jod mit Brom u. Sulfurylchlorid 
bei 95° erhalt man Dibrommonochloranthrachinon-2,l-benzacridon, Krystalle aus Nitro
benzol, das Baumwolle blaurot farbt. (E. P. 327758 vom 17/12. 1928, ausg. 8/5.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Anthanthron- 
derivaten, insbesondere von Kupenfarbstoffen. Man kondensiert Diaminoantlianthrone 
mit organ. Verbb., die wenigstens cinen austauschbaren negativen Substituenten ent
halten, in hochsd. organ. F il., saurebindenden Mitteln u. Katalysatoren. Der Farb
stoff aus Diaminoanthanthron und Benzoylchtorid in Nitrobenzol farbt Baumwolle 
weinrot, mit m-Methoxybenzoylchlorid entsteht Di-m-methoxybenzoyldiaminoanthan- 
thron, Krystalle, der Farbstoff aus Diaminoanthanthron u. 1-Chloranthrachinon fiirbt 
grau, der aus l-Aminoanthrachinon-2-carbonsdurechlorid blaurot. Das Diaminoanthan
thron erhalt man durch Nitrieren yon Anthanthron u. Red. oder durch Uberfuhren 
von Naphthostyril, F. 300°, in l-Amino-4-nitronaphthalin-8-carbonsdure mit Alkali, 
durch Diazotieren u. Behandeln mit ammoniakal. Cuprooxydlsg. erhalt man hieraus 
dio 1,1'-Dinaphthyl-4,4’-dinitro-8,8’-dicarbonsdure, die beim Behandeln mit H 2 S04 in 
Dinitroanthanthron ubergeht; die Red. zum Diaminmnthanthron erfolgt dureń Na»S. 
(E. P. 327712 Toni 9/10. 1928, ai:sg. 8/5. 1930.) F r a n z ?

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Honold, 
Frankfurt a. M.-Feclienheim), Darstellung von Kupenfarbstoffen der Benzanthronreihe, 
dad. gek., daB man 2,2'-Dibenzanthronyl oder dessen Substitutionsprodd. mit 
mtrierenden Mitteln, im t)bersehu(3 mit oder ohne Losungs- bzw. Verdiinnungsmittcl 
behandelt u. die erhaltenen eyent. gereinigten u. reduzierten Prodd. gegebenenfalls 
mit alkylierenden Mitteln naehbeliandelt. — Die erhaltenen Farbstoffe enthalten, je 
nach den Versuchsbedingungen, eine oder mehrere Hydroxylgruppen. Man tragt 
2,2'-Dibenzanthronyl bei 5—10° in HN03  von 48° B:. ein, laBt 3 Stdn. bei 20° stehen 
u. verd. mit W., der Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kiipe grau. Man liiGt zu einer 
Lsg. von 2 ,2 '-Dibenzanthronyl in H2 S04 Nitriersaure bei 10—20° einfliefien, nach

1930.) F r a n z .
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4 Stdn. wird auf Eis gegossen. An Stello der ILSO., kann man bei der Nitrierung auch 
andere Losungsmm., Nitrobenzol, Eg., verwenden. Nach dem Reinigen des Farb- 
stoffs durch Auskochen mit Natronlauge u. A. erhalt man einen graugriinfarbenden 
Farbstoff. Die Alkylierung des Farbstoffes erfolgt in Nitrobenzol mit Toluolsulfo- 
saureiithylester u. Soda bei 180°, der alkylierte Farbstoff farbt Baumwolle griingrau. 
(D. R. P. 498 681 KI. 2 2 b vom 3/3. 1928, ausg. 24/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, und Karl Kóberle, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Chlor und Brom 
enthaltenden Substitutionsprodukten der Dibenzanthron- und Isodibenzanthronreika. 
(D. R. P. 499169 KI. 22b vom 14/3. 1928, ausg. 3/6. 1930. — C. 1930. I. 2171 [F. P. 
669 740].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, SoKweiz, Herstellung von 
Kiipenfarbstoffen der Dibenzanthronreilie und dereń Zwischenproduktcn. (D. R. P.
498 996 KI. 22b vom 20/10. 1927, ausg. 31/5. 1930. Schwz. Prior. 20/10. 1926. — 
C. 1928.1. 852 [E. P. 279 479].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf M. Heiden- 
reich und Paul Tust, Leverkusen), Darstellung von Phthaloylphenanthridonen. (D. R. P. 
498291 KI. 22b vom 4/2. 1928, ausg. 26/5. 1930. — C. 1929. II. 664 [E. P. 
305 488].) ' F r a n z .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimigues du Nord Reunies, Etablissements Kuhlmann, Frankreich, Herstellung 
von Diazoverbindungen der 2-Amino-5-chlor-l-oxybenzól-3-sulfonsaure. 2-Nitro-4-cMor-
1-aminobenzol-6-sulfonsaures NHĄ wird diazotiert. Der erhaltenen Diazolsg. wird 
bei gewohnlicher Temp. eine gegebene Menge Na-OOC-CH3 zugesetzt u. so lange 
geriihrt, bis keine Rk. mit R-Salz mehr wahrnehmbar ist. Die neue Diazoverb. hat 

die nebensteh. Struktur. Mit Resorcin u. Alkali gibt diese 
Diazoverb. der 2-Ami7io-5-chlor-l-oxybenzol-3-sulfosdure einen 
ziegelroten Farbstoff, dessen Lsg. gelb ist. Aus saurem Bade 
farbt cr Wolle gelb; die Farbę geht bei Zusatz von Cr in braun- 
violett u. bei Behandlung mit CuS04 in braunrot iiber. Mit 
dem Dinatriumsalz der l-(4'-Sulfophenyl)-5-pyrazolon-3-carbon- 

sdure gibt die Diazoverb. auf almliche Weise einen braunroten Farbstoff (I), der sieh 
in konz. H 2SO., orange lost. Wolle wird aus saurem Bade schwach gelb gefarbt; die 
Farbung wird durch Chromieren rotblau u. ist sehr bestandig. Ahnliche Farbstoffe 
erhalt man m\tl-(4'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon oder mit Phenylmethylpyrazolon. 
Mit a- u. fi-Naphthol gibt die Diazoverb. braun bis braunrote Fiirbungen, die bei Be
handlung mit Cr in violett iibergehen. Die Verb. mit Acetoacetanilid (II) farbt Wolle 
aus saurem Bade goldgelb u. in Ggw. yon Cr dunkel orange. Der Farbstoff I (56 kg) 
gibt mit einer Lsg. von Chromformiat (18 kg Cr203) zum Kochen erhitzt ein rotes 
Pulver, das sieh in konz. H 2 S04 mit rotbrauner Farbę lost. Der Farbstoff farbt un- 
mittelbar aus saurem Bade rot blaulicli. Der Farbstoff II farbt, unter den gleichen 
Bedingungen behandelt, ebenfalls unmittelbar aus saurem Bade Wolle sehr echt 
orangegelb. (F. P. 650 086 vom 5/8. 1927, ausg. 4/1. 1929.) U l l r ic h .

i. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Emmanuel 
Schmidt, Berthold Stein und Kurt Bamberger, Elberfeld), Darstellung von Farb- 
stoffen der N-Dihijdro-l,2,2’,l'-anthrachinonazinreihe. (D. R. P. 498 293 KI. 22b vom 
8/4. 1928, ausg. 21/5. 1930. — C. 1929- II . 663 [E. P. 309 192].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von N-Dihydro-1,2,2',1'-anthrachinonazinfarbstoffen. 
(D. R. P. 498292 KI. 22b vom 8/4. 1928, ausg. 21/5. 1930. — C. 1930. I. 750 [E. P. 
320 397].) • F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellumj von Halogen- 
substitutionsprodukten von 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinonfarb$toffen. Man behandelt
3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinon oder soine Substitutionsprodd. in H 2 S04, rauchender 
H 2 S04, Chlorsulfonsiiure mit Głj.Br oder Jod oder sie abgebenden Verbb. in Ggw. oder 
Abwesenheit von Katalysatoren. Aus dem 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinon erhalt man 
durch Chlorieren das Trichlor-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon, kleine gelbe Nadeln aus 
Nitrobenzol, das Baumwolle aus der Kiipe grunstiehiggelb farbt, durch Bromieren das 
goldgelb farbende Monobrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon, das rotgelb farbende 
Dibrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon, haarfeine orangerote Nadeln aus Nitrobenzol, 
durch Chlorieren das grunstiehiggelb farbende Hexachlor-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon,
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das gelb farbende Dichlor-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinón, das gelb farbende Tetraclilor-
3.4.8.9-dibenzpyren-5,10-cliinon. Das Diclilordibrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon farbt 
Baumwolle aus der Kupę rótlich gelb, das Tribromdichlor-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon 
goldgelb, das Jod-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon rótliehgelb, das Monojodmonobroni-
3.4.8.9-dibcnzpyren-5,10-chinon gelbrot, das Monobrommonomethoxy-3,4,8,9-dibenzpyren- 
5,10-chinm orangerot, das Tetrabrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-cliinon, Nadeln aus Nitro- 
benzol, orange, das Monóbrommonochlor-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon gelborange, das 
Monochlor-3,4,8,9-dibenzpyren-S,10-chinon gelb, Tribróm-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10'-chinon 
orangerot, Dichlordibrom-3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon goldgelb, Monóbromdichlor-
3.4.8.9-dibenzpyren-5,10-chinon goldgelb u. Hexabrom-3,4,S,9-dibenzpyren-5,10-chinon
gelb. (E. P. 327756 vom 18/10. 1928, ausg. 8/5. 1930. F. P. 677295 vom 25/6. 1929, 
ausg. 6/3. 1930. D. Prior. 30/6. 1928.) ■ F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kupenfarb- 
sloffen der Pyranthronreihe. Man kondensiert Mono- oder Polyaminopyranthrone u. 
ihre Substitutionsprodd. mit aromat., einen negativen Substituenten enthaltenden 
Verbb. oder mit Anthrachinonaldehyden. Man kondensiert Monoaminopyrantliron mit
1-Chloranthrachinon unter Zusatz von K-Acetat u. CuO in Nitrobenzol, der erhaltene 
Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kiipe sehr echt olivebraun. Das Kondensations
prod. aus Monoaminopyrantliron u. Monobromdibenzanthron farbt Baumwolle blau- 
schwarz. Diaminopyranthrón liefert bei der Kondensation mit 1-Aminoanthrachinon-
2-aldehyd einen Baumwolle blaurot farbenden Kupenfarbstoff. (E. P. 327734 vom
9/10. 1928, ausg. 8/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Wolff, Max 
A. Kunz, Mannheim, und Karl Kóberle, Friesenheim, Pfalz), Darstellung von Kiipen- 
farbstoffen. (D. R. P. 498066 KI. 22b vom 19/8. 1927, ausg. 30/5. 1930. Zusatz zu
D. R. P. 489 957; C. 1930. 1. 2318. — C. 1929. I. 1622 [E. P. 300 432].) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Grangenruth, Sehottland, Herstellung von Kiipenfarbstoff- 
de.rivate.n. (D. R. P. 499 801 KI. 22e vom 5/8. 1926, ausg. 13/6. 1930. E. Prior. 5/8. 
1925. — C. 1927. I. 2368 [E. P. 263 898.]) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer, Ludwigshafen a. Rh., und Georg Bohner, Edingen a. N.), Darstellung von 
Kupenfarbstoff en, dad. gek., daB man die nach D. R. P. 212 471; C. 1909. IJ. 771 
erhaltUchen Kupenfarbstoffe oder ihre Abkómmlinge dem oxydativen Abbau, ge- 
gebenenfalls unter Anwendung mehrerer Oxydationsverfahren, unterwirft. — Die ge- 
bildeten Farbstoffe sind wahrscheinlich Abkómmlinge des Phenanthridons, in analoger

N co

Weise karm man Abkómmlinge des genannten Kondensationsprod., dereń Substi
tuenten am Kohlenstoff oder am Stickstoff haften oder auch Glieder von weiteren 
isocycl. oder heterocycl. Ringen sein konnen, z. B. die nach D. R. P. 461 193; C. 1928.
II. 398 oder dem F. P. 640 939; C. 1928. II. 1947 erhaltlichen Prodd., dem oxydativen 
Abbau unterwerfen. Man behandelt eine wss. Suspension des nach D. R. P. 2 1 2  471;
C. 1909. II. 771 Beispiel 1—3 erhaltlichen Kiipenfarbstoffes (I) bei 70° so lange mit 
NaClO-Lsg., bis ihre Farbę von Dunkelgrun nach Gelbbraun umgeschlagen ist. Der 
Farbstoff (Ó), gelbe, garbenfórmig gruppierte Nadeln aus Nitrobenzol, farbt Baum
wolle olivgelb. Man lóst den nach dem Beispiel des D. R. P. 461 193; C. 1928. II. 398
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erhaltlichen Kupenfarbstoff in ŁLSO.,, gieBt auf Eis u. gibt bei 90° Iv,Cr„07 zu, es 
entsteht ein Farbstoff, gelbo in Drusen angeordnete Nadeln aus Triehlorbenzol, der 
Baumwollo gelb farbt. Durch Oxydation des durch alkal. Kondcnsation von Bz.-
l-Benzanthronyl-l-amino-4-benzoylaminoanthrachinon hergestellten, Baumwollo ohv 
farbenden Kiipenfarbstoffes mit K 2Cr20 7 u. H 2S04 erhalt man einen Baumwolle rot- 
braun farbenden Farbstoff. Dor aus Bz.-l-Benzanthronyl-l-amino-5-benzoylamino- 
anthrachinon durch alkal. Kondcnsation hergestellto Baumwolle griinoliv farbende 
Kupenfarbstoff hefert nach der Osydation mit K 2Cr2 0 7 u. H,S04 einen Baumwolle 
ohvbraun farbenden Kupenfarbstoff, der durch Behandeln mit NaClO-Lsg. einen 
gelborange farbenden Farbstoff gibt. Bei der Oxydation des nach dem F. P. 640 939;
C. 1928. II. 1947 Beispiel 1 hergestellten Benzanthronpyrazolanthron mit K 2Cr.,07 u.
H,S04 erhalt man einen Baumwolle gelbgriin farbenden Farbstoff, der durch Nach- 
behandeln mit anderen Oxydationsmitteln in einen noch rciner gelbgriin farbenden 
Farbstoff (III), gelbe sternfórmig angeordnete Nadeln aus Nitrobenzol, iibergeht. 
Durch Behandeln dieses Farbstoffes mit 5%ig. NaOH erhalt man unter Ringóffnung 
eine Carbonsaure (IV), die durch Lósen in k. Chlorsulfonsaure in den Farbstoff zuriick- 
verwandelt wird. (D. R. P. 499 352 KI. 2 2 b vom 7/11. 1928, ausg. 11/6. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
und Emil Krauch, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Kiipenfarbstoffen, dad. gek., 
daB man 2-Halogcnpyrazolanthrone mit 1-Aminoanthrachinon oder dessen Substi- 
tutionsprodd. in Ggw. von alkal. Kondensationsmitteln in der Warme behandelt. Beim 
Erhitzen einer Mischung von 2-Brompyrazolanthron mit 1-Aminoanthrachinon, vorteil- 
haft im tłberschuB, Pottasche, Cu-Pulver u. Nitrobenzol entsteht ein Farbstoff, der 
dom des Beispiel 1 des Hauptpat. sehr ahnlich ist. Aus 2-Brompyrazolanthron u. 1-Amino-
4-oxyanthrachinon, Pottasche, Cu-Pulver u. Nitrobenzol entsteht beim Erwarmen ein 
Farbstoff, Krystalle aus Triehlorbenzol, der mit dem des Beispiels 2  ubereinstimmt. 
Durch Erhitzen von 2-Brompyrazolanthron mit 1,4-Diaminoanthrachinon, Pottascho, 
Cu-Pulver u. Nitrobenzol entsteht ein Farbstoff, der Baumwolle grau farbt, durch 
Chloren entstehen hieraus bordeauxrote Farbungcn. Verwendet man an Stelle des
I,4-Diaminoanthrachinons l-Amino-5-benzotjlaminoanthrachinon, so entsteht ein Baum
wolle griinstichiggrau farbender Kupenfarbstoff. (D. R. P. 498 067 KI. 22b vom 11/1,
1929, ausg. 30/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 493813; C. 1930. I. 3489.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Wolff, 
Max A. Kunz, Mannheim, und Karl Koberle, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von 
Kupenfarbstoffen nach D. R. P. 489 957, dad. gek., daB man hior die Athor von Anthra- 
chinonylamino-Bz.-l-oxybenzanthronen mit alkal. Mitteln behandelt. — Das Konden- 
sationsprod. aus 6 -Halogen-Bz.-l-metlioxybenzanthron mit 1-Aminoanthrachinon gibt 
beim Erhitzen mit KOH u. A. einen Baumwollo schwarzfarbenden Farbstoff. Der in 
gleicher Weise aus dem Kondensationsprod. aus 8 -Halogen-Bz.-l-methoxybenzanthron 
mit 1-Aminoanthrachinon erhalthche Farbstoff farbt Baumwolle grauschwarz. Das 
Kondensationsprod. aus 7-Halogen-Bz.-l-methoxybenzanthron u. 1-Aminoanthra
chinon liefert einen Baumwollo dunkelviolettblau farbenden Farbstoff. Das Konden
sationsprod. aus Brom-Bz.-l-methoxybenzanthron, aus Bz.-l-Methoxybenzanthron 
durch Bromieren in Eg., Hefert beim Erhitzen mit KOH u. A. boi 150—160° einen olive- 
farbenden Farbstoff. Einen blaustichigschwarz farbenden Kupenfarbstoff erhalt man 
aus dem Kondensationsprod. aus 6 -Halogen-Bz.-l-phenoxybenzanthron, erhaltlich durch 
Erhitzen von 6 -Halogen-Bz.-l-brombenzanthron mit Phenol, Kaliumcarbonat u. CuO, 
mit 1-Aminoanthrachinon durch Erhitzen mit KOH u. A. Das Kondensationsprod. aus
6 -Halogen-Bz.-l-methoxybenzanthron mit l-Amino-4-methoxyanthrachinon liefert beim 
Erhitzen mit KOH-CHjOH bei 190—200° einen Baumwolle schwarz farbenden Kupen
farbstoff. l'-Anthrachinonyl-6-amino-Bz.-l-methoxybenzanthron, kleine yiolettbrauno 
Krystallchen, aus 6 -Halogen-Bz.-l-methoxybenzanthronu. 1 Mol. 1-Aminoanthrachinon. 
l'-Anthrach,irumyl-8-amino-Bz.-l-methoxybenzanthron, krystallin., dunkelbraunes Pulver, 
aus 8 -Halogen-Bz.-l-methoxybenzanthron u. 1 Mol. 1 -Aminoanthrachinon. l'-Anthra- 
chinonyl-7-amino-Bz.-l-methoxybenzanthron, krystallin. dunkelbraunes Pulver, aus
7-Halogen-Bz.-l-methoxybenzanthron u. 1 Mol. 1 -Aminoanthrachinon. l'-Anthra- 
chinonyl-Bz.-2-amino-Bz.-l-methoxybenzanłhron, kleine, rotbraune Krystallchen, aus 
Bz.-2-Halogen-Bz.-l-methoxybenzanthron u. 1  Mol. 1 -Aminoanthrachinon. l'-Anthra- 
chinonyl-6-amino-Bz.-l-phenoxybenzanthron, violettbraunes krystallin. Pulver, aus 
6 -Halogen-Bz.-l-phenoxybenzanthron u. 1 Mol. 1 -Aminoanthrachinon. 4'-Methoxy-l'- 
anthrachinonyl-6-amino-Bz.-l-methoxybenzanthron, dunkles yiolottblaues Pulver, aus
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6 -Halogen-Bz.-l-methoxybenzantlirón u. 1 Mol. l-Amino-4-methoxyanthrachinon. 
(D. R . P. 498 064 KI. 22b vom 23/7. 1927, ausg. 30/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 489 957;
C. 1930. 1. 2318.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Jodhalogen- 
rerbindungen von Kupenfarbstoffen. Man lśiBt Cl2 oder Br2 oder diese abgebende Stoffo 
auf Jodderiw. von Kupenfarbstoffen in Ggw. von Losungs- oder Suspensionsmitteln 
u. von Katalysatoren einwirken. Dio Halogenierungsbedingungen mussen so gewahlt 
werden, daB eine Abspaltung des Jods nicht erfolgt. Das Chhrjodanlhantliron, orange- 
rote Nadeln, aus Monojodanthanthron in Nitrobenzol u. Sulfurylchlorid unter Zusatz 
von Jod, fiirbt Baumwolle aus der Kiipe scharlachrot, Bromjodanthanthron, rote Nadeln 
aus Nitrobenzol, aus Jodanthanthron u. Br2, scharlachrot, Brmnjod-3,4,8,9-dibenz- 
q»jren-5,10-chinon orange, Chlorjod-3,4,S,9-dibenzpyren-5,10-chinon orango, Bromjod- 
-pyranthron orangcrot, Chlorbromjodpyranthron orangerot, Cklorjodpyranthron orango, 
Chlorjoddibenzanthron blau, Chlorbromjoddibenzanthron rotstichigblau, Chlorbromjodiso- 
dibenzanthron blauviolett, Chlorjodbenzanthronpyrazolanthron blau, Bromjodbenzanthron- 
pyrazolanihron blau, Clilorjodthioindigo blaurot, Bromjodthioindigo violett. (E. P. 
327711 vom 29/10. 1928, ausg. 8/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Voetter, 
Konstanz), Herstellung ton Scliwefelfarbstoffpasten. (D. R. P. 498116 KI. 8 m vom 
17/6. 1925, ausg. 17/5. 1930. — C. 1929. I. 1156 [F. P. 645 519].) F r a n z .

Maison Breton, Jean Fichot & Cie. und Georges Louis Augustę Grut, Mont- 
rouge, Frankreich, Herstellung eines Nahrungsmittelfarblackes, unter Verwendung eines 
polybasischen Aluminiumsulfats ais Farbtrdger. (D. R. 499 072 KI. 22f vom 26/7.
1925, ausg. 30/5. 1930. F. Prior. 23/9. 1924. — C. 1926. I. 2251 [F. P. 599 8 6 8 ].) Ku.

Reardon Co., iibert. von: Joseph Vincent Reardon, St. Louis, Missouri, Wasser- 
feste Kalhcasserfarbe, bestehend aus 50 Teilen Portlandzement, 50 Teilen geloschtem 
Kalk, 7 Teilen NaCl, 3 Teilen Ca-Stearat u. 2 Teilen Rohrzueker. Eventl. werden 
noch Farbstoffe zugesetzt u. die M. wird dann trocken ganz fein gemalilen. 5 Pfd. 
des Trockenmaterials werden mit W. zu 1 Gallone Farbę angeriihrt, die dann auf- 
gestrichen oder gespritzt wird. Die Mengen u. die Zusatze kónnen noch weitgehend 
geandert werden, indem z. B. noch andere Mineralfarben, wie CaC03  oder Al-Silieate, 
zugesetzt werden. Die Kalkseifen konnen z. B. dureh Al-Śeifen crsetzt werden. (A, P. 
1749 923 vom 9/11. 1926, ausg. 11/3. 1930.) M. F. M u l l e r .

[russ.] Nikołaj Nikołajewitsch Wosnessenski, Farberei und Druckerei. Laboratoriums-
praktikum. Moskau: Textilinstitut 1930. (74 S.) Rbl. 1.40.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Erich Stock, Uniersuchungen Uber Harze. III. Mitt. (Vgl. C. 1927. II. 

644.) tlber den Hiroe-Dammar u. den braunen Borneo-Dammar mit Analysen- 
zahlen u. Angaben der Loslichkeit. Unterss. uber die Kautschukharze mit Tabelle 
der Loslichkeit u. der Konstanten. IV. Mitt. Uber gesehmolzenen Bernstein u. iiber 
geschmolzenen Kongokopal. Uber einen ostafrikan. Kopał. Uber einen westafrikan. 
Kopal. Mit Anfiihrung der jeweiligen Konstanten. (Farben-Ztg. 35. 800. 847—48. 
25/1. 1930. Krefeld.) K o n ig .

A. M. Nordstrom, Unlersuchung des finnischen Fichtenharzes. II . Die Zusammen- 
setzung iks Fichtenharzterpentinols, (Fenno-Chemica 1. 129—31. 1929. — C. 1930. I. 
2408.) .. W il l s t a e d t .

J. G. Davidson und E. W. Reid, Die Anwendung der Athylenglykolderivate in 
der Celluloselackfabrikalion. Bericht iiber die Verdiinnung der Nitrocelluloselosungsmm. 
Mit graph. Darstst. u. Tabellen. (Rev. gćn. Matieres piast. 5. 709— 19. Dez. 1929.) K o n .

Jan Kota, Qualitative Reaktionen auf Kienol. Zur Feststelłung eines etwaigen 
Geh. von Kienol im Terpentinol gibt es nur zwei zuverlassige Rkk.: 1. Von H a l p h e n  
(modifiziert von G r im a l d i ) mit Phenol u. Br. 2. Von W o l f f  mit Kaliumferricyanid u. 
FeCl3. Die Metliodo von H a l p h e n  ist zuverlassiger. (Chemickć Listy 24. 169—79. 
25/4. 1930.) ' M a u t n e r .

C. Plonait, Uber den sicheren Nachweis des echten Ostseebemsteins bei Verwechslung 
oder Fdlschung mit besonderer Berucksichtigung einer optischen TJnterscheidungsmethode 
fiir Bernstein und seine Imitation. Nachpriifung der bisher bekannt gewordenen Methoden 
ęrgibt, dafi Unters. von Dunnschliffen u. Jlk. zur Identifizierung sehr geeignet ist.
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Diese Methode ist aber wio Dest. u. Verbrennungsprobe nicht ohne Zcrstónmg des 
Stiickes ausfiihrbar. Die Unterseheidung des Bernsteins von Phenolkunstharzen ist 
durch Best. des spezif. Gewichts mit Kochsalzlsg. móglich, solango keine Verarbeitung' 
mit anderen Materialien yorgenommen wurde. Dann ist Best. des Brechungsindex 
anwendbar, wenn eine ebene Flachę yorhanden ist. Zur Ausarbeitung dieser Methoden 
sind die Brechungsindices der yerschiedenen Bcrnstoinsorten genau bestimmt worden. 
Zur Untcrscheidung von Kopal yerwendet man am besten den Unterschied der Lós- 
lichkeit in A., da spezif. Gewieht u. Brechungsindex zu ahnlich sind. (Mitt. Abt. Ge- 
steins-, Erz-, Kohle- u. Salz-Unterss. Preuss. Geolog. Landesanstalt 1926. Nr. 2. 30—74. 
Kónigsberg i. Pr.) __________________  Tr o m e l .

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G. m. b. H.. Amoneburg b. Biebrich a. Eh., 
Verfahren zur Veredlung rezenlcr Nałurharze sauren Clmrakters unter Mitverwendung 
von Phenolliarzen gemaB Pat. 440 003 (C. 1927. II. 1100), 1. dad. gek., daB man ais 
Phenolharze mit bas. Kondensationsmitteln gewonnene AnfangskoTtdensalionsprodd. aus 
Phenólen einerscits u. Aldehyden u. bzw. oder Ketoncn andererseits yerwendet. — 2. dad. 
gek., daB man fiir Herst. der Phenolharze mit einem UberschuB von CH„0 im Ver- 
haltnis zum angewandten Phenol arbeitet. — 3. dad. gek., daB man die Anfangs- 
kondensationsprodd. in móglichst hochmolekularer Form zur Anwendung bringt. —
4. dad. gek., daB man auch bei der Behandlung der Naturharze mit den bas. gewonnenen 
Anfangskondensationsprodd. einen Zusatz von einer Base ais Katalysator macht. — 
Z. B. werden 100 g Kresol u. 0,5 ccm 33°/nig. NaOH bei 80—100° mit 45 g Paraform- 
aldehyd versetzt. Nacli Beendigung der Rk. kiihlt man ab, triigt das Rk.-Prod. in 
800 g gesohmolzenes Kolophonium ein u. erhitzt allmahlieh auf 200—250°. Dann werden 
die noch yorhandenen Carboxylgruppen in der iiblichcn Weise verestert. Man kann 
auch unter Druck arbeiten u. anschlieBend im Vakuum oder mit W.-Dampf dest. 
(D. R. P. 492 592 KI. 22h vom 5/6. 1924, ausg. 24/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 440003; 
C. 1927. II. 1100.) N o u v e l .

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G. m. b. H., Amoneburg b. Biebrich a. Rh., 
ubert. yon: August Amann, Wiesbaden, Veredlung rezenter Nałurharze. Zu dem Ref. 
nach D. R. P. 474 787 (C. 1929. I. 3150) ist folgendes Beispiel nachzutragen. 10 Teile 
eines durch Kondensation von Phenol, Aceton u. CH.,0 bzw. von Dioxydiplienyldimethyl- 
methan u. CH20 mit Alkali erliiiltlichen óligen Prod. werden mit 100 Teilen Kolo
phonium 8  Stdn. auf 90—100° u. dann bis auf 150° erhitzt. Man erhalt ein bei 100—110° 
erweichendes Harz, das in troeknenden Olcn, Terpentinol oder Bzl. 1. ist, u. sich, ge- 
gebenenfalls nach der Neutralisation oder Veresterung, zur Herst. von Lacken eignet. 
(A. P. 1736757 yom 20/10. 1926, ausg. 19/11. 1929.) N o u v e l .

Max Phillips, Evansyille, Wisconsin, Harzarlige Kondensationsprodukte aus 
Lignin und Furfurol. 10 Teile Furfurol, 10 Teile Lignin u. 0,5 Teile konz. HC1 werden 
auf dem Olbade 1 Stde. auf 150° erhitzt. Nach dem Abkiihlen wird ein schwarzes 
sprodes Harz erhalten. Die Mengenyerhiiltnisse kónnen weitgehend yeriindert werden. 
(A. P. 1750 903 vom 6/4. 1929, ausg. 18/3. 1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cumaron- und 
Indenliarzen. Rohe Solventnaphtha von den Siedegrenzen 160—185° wird in Ggw. 
odor Abwesenheit yon Phenolen mit Borfluorfettsauren behandelt. — Z. B. wird rohe 
phenol- u. basenfreie Solventnaphtha mit Xylol verd., bei 18—25° unter Ruhren mit 
Borfluoressigsaure behandelt, wobei die Temp. auf 60—65° steigt, u. 7 Stdn. geruhrt. 
Dann versetzt man mit gereinigter Solventnaphtha, erhitzt 1 / i — 1 / 2 Stde. mit Ca(OH) 2 

oder Ba(OH)„ auf 80—100°, filtriert u. dest. im Vakuum. Das erhaltene Harz ist unl. 
in fetten Ólen. Enthalt aber die rohe Solventnaphtha Phenole odor gibt man ihr 
Phenol, Kresol oder Naphthol zu, so bekommt man Harze, die in fetten Olen, Terpentinol, 
Tetralin u. aromat. KW-stoffen 1. sind. An Stelle von Borfluoressigsaure kónnen auch 
Borfluorpropionsaure, -ólsaure oder -milchsaure yerwendet werden. (E. P. 310 816 vom 
30/4 1929, Auszug yeróff. 26/6. 1929. Prior. 30/4. 1928.) N o u v e l .

Continental-Diamond Fibrę Co., Newark, ubert. von: Frank H. Benge, 
Norristown, und Robert R. Titus, Villanova, V. St. A., Verfakren zum Harten von 
synthetischen Harzen. Die Uberfuhrung von hiirtbaren Phenolaldeliyd-, Hamstoff- 
aldehyd- oder Glycerinphthalsaureharzen in den unl. u. unschmelzbaren Zustand erfolgt 
in der Weise, daB das Harz ohne Anwendung yon Druck erhitzt u. anschlieBend in h. 
piast. Zustand, aber ohne weitere Warmezufuhr, gepreBt wird. — Z. B. erhitzt man ein
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Resol 20 Min. auf 150°, bringt es h. in eine k. hydraul. Presso u. setzt es 5 Blin. einem 
Druck von etwa 150 kg/qcm aus. Das Verf., das sich auch in Ggw. von Fullstoffen aus- 
fiihren laBt, soli eine erhebliche Abkiirzung der PreBdauer ermóglichon. (A. P. 
1735 6 6 8  vom 2/8. 1928, ausg. 12/11. 1929.) N o u v e l .

Armand Collignon und Georges Mantelet, Frankreich, Verfahren zum Hdrten 
von synthetischen Harzen. Fur Zahnfleischverkleidungen werden Plienolformaldehyd- 
kondensationsprodd. verwendet. Der zur Formgebung erforderliche Abdruck wird aus 
Silicaten, denen Talk oder Ton beigemischt ist, oder aus ZnO u. H 3P04 angefertigt. In 
diesem erfolgt dio Hartung der Harze. (F. P. 659 461 vom 15/12. 1927, ausg. 28/6.
1929.) N o u v e l .

Albert-Antoine Poulverel, Frankreich, Herstellung von synthetischen Harzen, 
Phcnole oder Harnstoff werden mit uborschussigen Aldeliyden in Ggw. eines Schutz 
kolloids mit Hilfe einer starken Base kondensiert; dann wird neutralisiert u. zum Gelati- 
nieren gobraeht. — Z. B. werden 100 Teile Phenol, 40 Teile 2-n. NaOH, in denen 10 Teile 
Kanadabalsam gel. sind, u. 300 Teile 30%ig. CH20 2 Stdn. auf 50° erhitzt. Man gibt 
unter Ruhren 25% 2-n. Essigsaure zu, dest. im Vakuum, fiiilt das Sol in Formen u. 
fuhrt es durch 48-std. Erhitzen auf 80° in das Gel iiber. An Stelle von Phenol kann man 
auch Kresol oder Harnstoff, an Stello von CH20 auch dessen Polymere, sowio Acet- 
aldehyd, Propicmaldehyd, Butyraldehyd, Heptaldehyd, Aldol, Crotonaldehyd, Gitral, 
Zimtaldehyd, Aldehydammoniak, Anhydroformaldehydanilin, Phenylendiamin, Furfur- 
amid oder Thioaldehyde yerwenden. Ais Neutralisationsmittel sind auch Citronensaure, 
Weinsaure, Propionsiiure, Buttcrsaure, Stearinsaure, Olsaure, Pikrinsaure oder dereń 
Halogensubstitutionsprodd. geeignet. (F. P. 662227 vom 2/2. 1928, ausg. 5/8.
1929.) N o u v e l .

British Cyanides Co. Ltd., Edmund Charles Rossiter und William Charles
Davis, London, Herstellung von synthetischen Harzen. Phenole u. Aldehyde werden mit 
Hilfe von 1—10% Dicyandiamid kondensiert. — Z. B. werden 40 Teile Phenol, eine 
Lsg., dio 27 Teile CH.,0 enthalt, u. 2 Teile Dicyandiamid 4—5 Stdn. auf 70—85° erhitzt. 
Das entstandene Harz stellt nach dem Eindampfen ein Resol dar. An Stelle von CH20 
kann auch Furfurol verwendet werden. (E. P. 327154 vom 22/12. 1928, ausg. 24/4.
1930.) N o u v e l .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Boris N. Lougovoy, Montclair, V. St. A., Her
stellung von synthetischen Harzen. 1 Mol. Phenol, 2 Moll. Harnstoff u. 4 Moll. CH20 
bzw. 1 Mol. Phenol u. 2 Moll. Dimcthylolharnstoff werden mit Hilfe eines sauren 
Katalysators kondensiert. — Z. B. werden 94 Teile Phenol, 120 Teile Harnstoff, 
320 Teile 40%ig. CII f i  u. 20 Teile Phthalsaureanhydrid vorsichtig erwarmt. Wenn 
die erste lebhafto Rk. nachgelassen hat, wird die Kondensation durch Erhitzen zu 
Ende gefiihrt. Das Harz wird im Vakuum bis 90° eingedampft. Statt Phenol kónnen 
auch Kresol oder Naphthól, statt Harnstoff auch Thiolmmstoff oder substituierte Carb- 
amide, statt Phthalsaureanhydrid auch Ameisen-, Oxal-, Citronen- oder Weinsauro 
vcrwendet werden. Mineralsauren, wie H 3P04, rufen eine sehr heftigo Rk. hervor, 
wahrend bas. Katalysatoren das Harz yerfarben. Die erhaltenen liellfarbigen Prodd. 
kónnen mit Fullstoffen u. Pigmenten, wie Ti02, ZnO oder Lithopone yerpreBt werden. 
Die PreBdauer betragt bei 120—150° ctwa 5 Slin. (A. P. 1 756 252 vom 21/4. 1924, 
ausg. 29/4. 1930.) N o u v e l .

John Stogdell Stokes, Huntingdon Valley P. O., iibert. von: Emil E. Novotny, 
Logan, V. St. A., Herstellung von Phenolfurfurolharzen. Phenol u. Furfurol werden 
mit Hilfe bas. Katalysatoren kondensiert. Die erhaltenen Harze werden mit Hartungs- 
mitt-eln behandelt. — Z. B. werden 100 Teile Phenol, 75 Teile Furfurol u. 0,5 Teile 
K„C03 auf 150° erhitzt. Nach dem Abkiiblen erhalt man einen Novolak, der durch
2—3-std. Kochen mit einem Hartungsm., z. B. mit 23 Teilen 45%ig. Hexametliylen- 
tetraminhg. in ein Resol iibergefiihrt wird. — An Stelle von Phenol kónnen auch Kresol, 
Naphthól oder Resorcin, an Stello von Furfurol auch Methyl- oder Athylfurfurol ver- 
wendet werden. Ais Hartungsmittel eignen sich auch CH2 0, Acetaldehyd, Anhydroform
aldehydanilin, Furfurol, Furfuramid, Hydróbenzamid oder Harnstoff, femer Sauren, 
wie HCl oder H2SOi , sowie Basen, wie NaOH oder Ca(OH)2. — Ist wahrend der Kon
densation Furfurol im UberschuB yorhanden, so entsteht unmittelbar ein Resol. 
(A. P. 1737121 vom 29/8. 1923, ausg. 26/11. 1929.) N o u v e l .

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Her
stellung benzol- und olldslicher synthetischer Harze aus Phenolen und Aldehyden, 1. dad.
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gole., daB man die an sieli bekannten Umsetzungsprodd. von Phenolen mit Fetten, 
fotten Olen oder Fettsauren einerseits, mit Aldełiydon andorerseits, gegebenenfalls 
bei Ggw. von Kontaktmitteln an sieh bekannter Art, so lange erhitzt, bis feste, kleb- 
freie, in Bzl. u. fetten Olen 1. Prodd. entstehen. — 2. dad. gek., daB man in Ggw. 
geeigneter Kontaktmittel, namentlich Sulfosauren, hergestellte Umsetzungsprodd. 
aus Fetten, Fettsauren oder fetten Olen mit Plienolen yerwendet. — 3. dad. gek., 
daB man bei der Herst. der Umsetzungsprodd. die fetten Ole durch ungesiitt. Fett
sauren ersetzt. — 4. dad. gek., daB man die Umsetzungsprodd. aus Fetten, fetten 
Olen oder Fettsauren mit Phenolon vor oder nach der Einw. des Aldeliyds mit nattir- 
lichen oder geeigneten syntlietischcn Harzen versclimilzt. — 5. dad. gek., daB man 
dio entstandenen Harze durch Behandlung mit geringen Mengen anorgan. Metall- 
oxyde oder -hydrate oder geringer Mengen S in vóllig klebfreie Prodd. uberfiihrt. — 
Z. B. werden 50 Teilo JRohkresol u. 50 Tcile Holzol einige Stdn. unter Druck auf 300° 
erhitzt. Man yersetzt mit 40 Teilen 40%ig. CH.,0 u. 1,5 Tcilcn konz. HC1, lcocht
1 Stde. u. dampft ein. Sofern das Harz nach dem Erkalten noch klebrig ist, werden
1—2 Teilo Ca(OH) 2 oder MgO oder S in die h. M. eingeriihrt. An Stelle von Kresol 
konnen auch Phenol oder fS-Naphthol, an Stelle von CH20 auch dessen Polymere oder 
Acetaldehyd, an Stelle von Holzol auch Leinól, Standol, Mohnol, Hanfól, Sojabohnenól, 
Iiiiból oder hochmolekulare Fettsauren verwendet werden. Die Vereinigung des Phenols 
mit dem Ol wird zweckmaBig in Ggw. von p-Toluol-, Benzol-, Naphthalin- oder Chlor - 
sulfonsiiure ausgefuhrt. Zur Kondensation mit dem Aldehyd benutzt man Sauren, 
Basen odor Salze ais Katalysatoren. Vor, wahrend oder nach der Einw. des Aldeliyds 
kónnen natiirliche oder synthet. Harze (Cumaronharz, Harzester) zugegeben werden. 
Die Lsgg. der erhaltenen Prodd. in A., Aceton, Essigester, Bzl., Toluol, Xylol, Ter- 
pentinól oder Tetralin lassen sieh mit fetten Olen oder Firnissen mischen u. dienon 
in dieser Form ais Lacke. (D. R. P. 497790 KI. 12q vom 31/3.1926, ausg. 15/5. 
1930.) N otjvel .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Rosenthal, 
Vohwinkel), Verfahren zur Herstellung von benzin- und ólldslichen synthetischen Harzen, 
dad. gek., daB man Rohsolventnaphtha unter Zusatz von m-substituierten Aryl- 
alkylathern mit polymcrisierend wirkenden Substanzen, mit Ausnahme von A1C13, 
behandelt. — Z. B. werden 1000 Teile einer von 160—185° sd. phenol- u. basenfreien 
Rohsolventnaphtha (mit 54% Cumaron- u. iWZengeh.) mit 85 Teilen m-Xylenylmethyl- 
dther auf 32° erwarmt. Unter Ruhren laBt man 10 Teile SnCl4 zuflieBen, wobei die 
Temp. auf 50° steigt. Nach 6 -std. Ruhren verd. man mit 250 Teilen Xylol u. erhitzt 
mit 60 Teilen CaO */* Stde. auf 90—100°. Nach dem Filtrieren u. Abdest. des Lósungs- 
mittels hinterbleiben 480 Tcile eines hellen Harzes vom Erweichungspunkt 148°, das 
in Bzn., Leinol u. Holzol 1. ist. Ais Ather eignet sieh auch m-Kresylmethyldther. Ais 
Kondensationsmittel konnen auch FeCl3, H 2 S04, Borfluoressigsaure oder SbCl5 ver- 
wendet werden. (D. R. P. 497 413 KI. 12q yom 3/7. 1928, ausg. 13/5. 1930. F. P. 
677 512 vom 27/6. 1929, ausg. 11/3. 1930. D. Prior. 2/7. 1928.) N o o t e l .

Selden Co., V. St. A., Herstellung von plastischen Massen. Ais Plastifiziemngs- 
inittel fur synthet. Harze (Plienolaldehyd-, Phenolketon-, Hamstoffaldehyd-, Glycerin- 
phthalsaure-, Cumaron-, Inden-, Styrol-, Itaconsaure-, Aminaldehyd- oder geschwefelle 
Harze) werden Phthalid oder dessen Substitutionsprodd., wie Mono- oder Didthyl-, 
-propyl-, -butyl-, -isobutyl-, -phenylphthalid, ferner Athyliden- oder Propylidenphthalid, 
sowie die entsprechenden di-, tetra- oder hemhydrierten Phthalide yerwendet. Dio 
Phtlialide konnen fiir sieli odor in Mischung miteinander oder mit anderen Weieh- 
machungsmitteln oder Fiillstoffen in einer Menge von 3—25% den Harzen zugcsctzt 
werden, wobei zweckmaBig erhohte Tempp. zur Anwendung gelangen. (F. P. 674 012 
yom 25/4. 1929, ausg. 22/1. 1930. A. Prior. 29/5. 1928.) N otjvel .

Quaker Oats Co., Chicago, iibert. yon: Clarence A. Nash, Milwaukee, John 
P. Trickey, Eyanston, und Carl S. Miner, Glencoe, V. St. A., Herstellung von 
plastischen Massen. Phenol wird mit der aquivalenten Menge Furfurol kondensiert. 
Das erhaltene Harz wird unter Zusatz weiterer Mengen Furfurol k. geformt u. an- 
schlieBend ohne Druck gehartet. — Z. B. werden 94 Teile Phenol u. 104 Teile Furfurol 
in Ggw. yon 2 Teilen Na2C03 auf eine etwas unterhalb des Kp. der Mischung liegende 
Temp. erhitzt. Nachdem Harz-Bldg. eingetreten ist, gibt man weitere Mengen Fur
furol u. einen Fiillstoff hinzu, formt k. unter der Presse, entfernt aus der Form u. 
hartet durch Erhitzen ohne Druck, wobei die Temp. innerhalb yon 20 Stdn. von 80° 
auf 230° ansteigen soli. (A. P. 1736 047 vom 13/1. 1923, ausg. 19/11. 1929.) Nouy.
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Bakelite Corp., V. St. A., Herstellung von geJidrteten Massen. Gewcbe oder Gewebe- 
abfallo werden in ąuadrat. Stiicko yon 25—40 mm Kantenlange geschnittcn. Man 
sohichtet die Stiioke iibereinander, impragniert mit einem Lack, der etwa 50% hart- 
bares Harz, z. B. ein Gemisch von einem Novólak aus Phenol u. CH„0 u. einem Harlungs- 
mittel, entbalt, knetet 20 Min. durch, breitet aus u. trocknet bei etwa 70° im maBigen 
Vakuum. Dann zerkleinert man in einer Sehneidemaschine, bis die erhaltenen Flocken 
eine Starkę von hóchstens 4 mm, zweekmaBig eino solche von 3,5 mm, besitzen, siobt 
durch u. verpreBt, gegebenenfalls unter Zusatz von Farbstoffen oder Pigmenten. Dio 
PreBdauer betragt bei einer Temp. von 135° u. einem Druck yon 210 kg/qem etwa
3—5 Min. Die geharteten Gegenstando besitzen eino 5-mal so groBe Bruchfestigkeit 
wio solche, dio mit Holzmehl ais Fiillstoff hergestellt sind. Sie eignen sich zur An- 
fertigung von Móbeln oder Móbelteilen. (F. P. 669 814 vom 18/2. 1929, ausg. 21/11.
1929. A. Prior. 27/7. 1928.) N o u v e l .

„Herold11 Akt.-Ges., Hamburg, Verfahren zum Entfdrben von durch Ammoniak
kondensierten Phenolformaldehydharzen, dad. gek., daB vor oder nach orfolgter Kon- 
densation entfarbend wirkendo VulkanisationsbeschIeuniger, besonders Piperidin- 
pentamethylendithiocarbamat, zugesetzt werden u. dann das Harz eingedampft 
wird, bis es unter W. bricht. — Z. B. werden 8  kg Plienól, 9 kg 30%ig. GI1.,0, 120 ccm 
25%ig. NH3 u. 40 g Piperidinpentamethylendithiocarbamat kondensiert. Dann wird 
im Vakuum dest., bis eine Probe des farblosen Harzes in W. bricht. Das Entfarbungs- 
mittel kann auch nach erfolgter Kondensation zugesetzt werden. Ahnlich, jedoch 
sćhwacher, wirken Dimethylamindimethyl- u. Diathylamindiathyldithiocarbamat. (D. R. P. 
496 730 KI. 12q vom 15/3. 1927, ausg. 25/4. 1930.) N o u v e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Celluloseester- 
emulsionm. 12 Teile Nitrocellulose werden in wenig Cyclohexanon gel. Daneben wird 
eino andero Lsg. yon Gummistoffen, Plastifizierungsmitteln u. Pigmenten in Cyclo- 
hexanon mit wenig Toluol hergestellt. Beide Lsgg. werden innig gemischt. Das Prod. 
enthalt darni: 12 Teile Nitrocellulose, 4 Teile Estergummi, 6  Teile Trikresylpbosphat 
u. 8  Teile Chromgelb in 60 Teilen Cyclohexanon u. 10 Teilen Toluol. SehlieBlicb werden
0,25 Teile Na-Oleat in 40 Teilen W. gel. u. diese Lsg. wird langsam in die Nitrocellulose- 
Isg. oingegossen. Auf die Weise wrird eine homogene Emulsion auf der Basis W. in Ol 
hergestellt. Das Prod. dient zur Herst. yon Lacken. In gleiclier Weise kónnen auch 
Celluloseacetat u. a. Cellulosederiw., wie Benzylcellulose u. Celluloseather benutzt werden. 
(F. P. 679 440 yom 27/7. 1929, ausg. 12/4. 1930. E. Prior. 25/10. 1928.) M. F. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Glieten-
berg, Leverkusen), Verfahren zur Herstellung von Lacken, Impragnierungsmiiteln, 
Film- und Druckereilósungen, dad. gek., daB man CelluloseesUr in Glycid-W.-Gemischen 
mit einem W.-Geh. bis zu 40% gegebenenfalls unter Zusatz von anderen Losungsmm., 
Weichmachungsmitteln, Farbstoffen u. Harzen, lost. — Der Vorteil der W.-Glycid- 
gemische ais Losungsm. fiir niedrig acylierte Cellulosen gegenuber den bekannten 
Losungsmm., ■nie Athylenchlorhydrin, Aceton, A., Essigestergemischen, liegt vo.' 
allem in der yolligen Geruchlosigkeit u. in der yollkommen gefahrlosen Handhabung. 
(D. R. P. 495 040" KI. 22 h vom 14/2. 1926, ausg. 1/4. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Erlióhung der
Trockengescliwindigkeit und Festigkeit bei Ollacken und Ólfarben, welches darin besteht, 
dafi man diesen Celluloseather — fiir sich allein oder zusammen m it bekannten Siccativen
— in geringer Menge zusetzt. (D. R. P. 498122 KI. 22h yom 12/7. 1924, ausg. 17/5.
1930.) " E n g e r o f f .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Carleton Ellis, Montelair,
New Jersey, Herstellung eines Farb- und Lackenifemungsmittels aus Isopropylalkohol, 
u. Aceton, die zusammen etwa 60 bis 80% der Gesamtmenge ausmachen, ferner aus 
einem fl. aromat. KW-stoff der Bzl.-Reihe, wie Bzl., Toluol oder Xylol, einer geringen 
Menge Wachs u. einem Schutzkolloid fiir das Wachs, z. B. lóslicher Baumwolle oder 
Celluloid, wobei aber geniigend Aceton in dem Gemisch yorhanden sein muB, um die 
Nitrocellulose zu lósen, oder auch K- oder Na-Stearat, -Palmitat, -Oleat oder einer 
anderen Seife. (A. P. 1759154 vom 11/1. 1926, ausg. 20/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Oscar G. Winzer, Troy, Kansas, Farben- und Lackentfemungsmittel, bestehend 
aus 16 Teilen A., 2 Teilen Terpentin, 2 Teilen Bzl., 1  Teil Wintergriinól u. 1 / 1 0 Teil 
einer Lsg. yon Permanentrot in Terpentin. (A. P. 1752 358 vom 16/11. 1928, ausg. 
1/.4. 1930.) .. M. F. M u l l e r . ■
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XII. Kautscłiuk; Guttapercha; Balata.
R. Riebl, Eine Untersuchung der inneren Eigenschaften ton Jana- und Siidsumalra- 

Plantagenkautschuk. (Vgl. DE V r ie s  u. R ie b l ,  C. 1930 .1. 3490). Es wurden 599 Sheet- 
u. 364 Crepe-Muster, herriihrend von 293 Plantagen in Java u. Siidsumatra, untersucht. 
Die Vulkanisationszeit wurde fur jedes Muster bestimmt. Fiir die Zugfestigkeit, „Slope“ 
u. Viscositiit wurden Mittelwerte pro Plantage bereehnet. Aus den Einzeldaten -wurden 
dio Mittelwerte fiir ganz Java bereehnet. Es ergibt sieh, daB die Zugfestigkeit des Java- 
Plantagenkautsehuks n. ist u. yergliehen mit friiheren Jalrren selbst etwas zugenommen 
hat. Sheet- u. Crepekautsehuk weisen dieselbe mittlere Zugfestigkeit auf. Die mittlero 
Vulkanisationszeit hat sich ebenfalls wenig geandert. Crepekautsehuk vulkanisiert 
jetzt etwas rascher ais Sheetkautscliuk. Der „Slope“ ist fiir beide Sorten n. geblieben, 
u. auch die Viscositat weist keine wesentlichen Anderungen auf. Au Ber den Vulkani- 
sationseigg. wurde von 315 Sheet- u. 273 Crepemustern aus West- u. Mitteljava u. 
Siidsumatra auch die Plastizitat bestimmt. Es zeigt sich, daB die erhaltenen Werte 
wenig yoneinander abweichen, daB jedoch die Plastizitat im allgemeinen kleiner ist, 
ais im „Handbuch“ hierfiir angegeben wird. (Areli. Rubbercultuur Nederl.-Indie 14. 

223—48. [249—50]. Mai 1930. Buitenzorg.) K . W o l f .
D. M. Webster und B. D. Porritt, Ver suche iiber die Ursachen der Zerstórung von 

Hartgummi unter dem Einflu/3 ton Licht und Luft. Vff. untersuehen, ob die Ent- 
steliung von H2S aus Hartgummi ais Folgę der Einw. von Sonnenlieht oder hoheren 
Tempp. die Bldg. einer leitenden Oberflachenschicht u. damit die Zerstórung der 
elektr. "Eigg. des Hartgummis bedingt. Dieser Oberfliichenfilm enthalt schweflige 
u. Schwefelsaure, die ihre Bldg. der Oxydation des H2S verdanken, dessen Entw.- 
Gcschwindigkeit, untersucht bei den Tempp. 180—250°, bei einer gegebenen Temp. 
zuniichst sehr hoch ist, um dann sehnell abzufallen u. den letzten Teil der H 2 S-Zeit- 
Kurve prakt. linear zu charakterisieren. Die Bildungsgeschwindigkeit Yon H2S ist 
ganz allgemein der Temp. direkt proportional. Unter der Einw. hólierer Tempp. 
erleidet Hartgummi Farbverilnderungen, wird ungesatt. u. in Aceton u. CS2 loslieh. 
(India Rubber Journ. 79. 239—43. 15/2. 1930.) F ro m a n d i.

A. Koczika, Bekescsaba, Ungarn, Ausbessem von Gummigegenstdnden mittels 
Vulkanisation, darin bestehend, daB man ais Wiirmespender eine bestimmte Menge 
einer geschmolzenen Legierung, bestehend aus Sn, Pb u. Bi verwendet. Die beim all- 
mahlichen Erstarren der Scnmelze freiwerdende Warme geniigt zur Durehfuhrung 
der Vulkanisation. (Zeichnung.) (Ung. P. 95 497 vom 17/5. 1927, ausg. 2/12.
1929.) G. K o n ig .

Clayton Anilinę Co. Ltd., und Hermann Fritzsche, Manchester, Hersłellung 
ton Kondensationsprodukten aus Aminen und Aldehyden. Die durch Einw. von Aldeliyd- 
bisulfit auf ein aliphat. oder aromat, primiires oder sekundares Amin oder Polyamin 
erhaltlichen Aikyl- oder Aralkyl-ftj-sulfosauren von Aminen werden mit iiberschussigen 
Aldehyden in wss. Medium kondensiert. — Z. B. werden 150 Teile 40%ig. CILfJ u. 
209 Teile anilinomethan-io-sulfosaures Na in 1000 Teilen W. bei 70° zusammengegeben 
u. 8  Stdn. am RuckfluB erhitzt. Man trennt das Harz ab u. trocknet bei 90—100°. 
In ahnlicher Weise wird anilinodthan-oo-sulfosaures Na mit Acetaldehyd oder Croton- 
aldehyd umgesetzt. Die erhaltenen mahlbaren Prodd. dienen ais VulkanisationS- 
beschleuniger. (E. P. 326 525 vom 12/11. 1928, ausg. 10/4. 1930.) Nouvel .

Clayton Anilinę Co. Ltd. und Rona Robinson, Manchester, Herstellwig von 
Kondensationsprodukten aus Aminen und Aldehyden. Die nach dem Verf. des E. P. 
316 761 (C. 1930. I. 2022) aus 1 Mol. a-Naphthylamin u. 2 Moll. Acetaldehyd erhalt
lichen Kondensationsprodd. werden mit primiiren, sekundaren oder tertiaren Aminen 
oder Diaminen der Bzl.- oder Naphthalinreihe oder dereń Gemischen in Ggw. oder 
Abwesenheit eines Losungsm. u. in Abwesenheit eines Katalysators kondensiert. — 
Z. B. werden 192 Teile eines aus 1  Mol. a-Naphthylamin u. 2 Moll. Acetaldehyd her
gestellten Prod. mit 34 Teilen Dimethyl- oder Diathylanilin oder f}-Naphthylamin 
bei Tempp. unter 100° erhitzt, bis eine liomogene, in der Kalte feste M. entstanden ist. 
Die Rk. kann auch gleichzeitig mit der Kondensation des a-Naplithylamins mit dem 
Acetaldehyd ausgefiihrt werden. Die erhaltenen Prodd. dienen zur Verhinderung der 
Oxydation von Kautschuk. (E. P. 317 205 vom 20/7. 1928, ausg. 5/9. 1929.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Linozyn- und Kautschukfaktis- 
ersatz. Man verwendet an Stelle der fiir gewóhnlich benutzten Ole nicht gesattigte
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Fettsauren, dio man erhiilt, wenn man von den Oxydationsprodd. der KW-stoffe aus 
der Paraffin- u. Wachsreihe ausgeht u. das W. aus diesen Prodd. entfernt. Man kann 
auch die abgetrennten Sauren in Form ihrer Ester mit Polyalkoholen ais Ausgangs- 
material verwenden, allein oder gemiseht mit anderen Estern ungesatt. Fettsauren, 
wie auch mit solchen Ton Oxyfettsiiuren. (F. P. 676 659 vom 14/6. 1929, ausg. 26/2. 
1930. D. Prior. 3/7. 1929.) E n g e r o f f .

W. B. Wiegand und L. J. Venuto, New York, Agglomerieren von Rup. RuB 
oder andere feinpulverige Prodd. werden gleichzeitig oder naclieinander mit zwei Fil. 
behandelt, die keine Lósungsmm. hierfiir sind. Die 1. Fl. soli sich nicht mit der 2. 
mischen lasaen, die ein gróBeres Benetzungsvermógen ais die 1. Fl. aufweist. RuB 
wird zunachst mit W. zu einer diinnen Pastę angeriihrt u. alsdann mit Petroleum ver- 
setzt. Der RuB schwimmt in Form von Kugelehen auf dem W. u. kann z. B. durch 
Dekantieren entfernt werden. Er wird alsdann zur Beseitigung des Petroleums u. 
der Feuchtigkeit bei erhóhter Temp. getrocknet. An Stelle von Petroleum kann man 
auch Bzl., Toluol, Xylol, CHC13, CCI.,, CS2, Terpentin u. a. yerwenden. Soli der RuB 
in der Gummiindustrie Verwendung finden, so kann man wahrend des Agglomerierungs- 
vorganges Beschleunigor, Lósungsmm., Antioxydationsmittel u. dgl. zusetzen, ohne 
daB dio Durchfuhrung des Verf. dadurch gehindert wiirde. So kann man zum W. 
Hexamethylentetramin u. verschiedene in W. 1. Xanthate zusetzen. Oder man gibt 
zum Petroleum: Diphenylguanidin, Thiocarbanilid, Hydrochinon, Naphthylamin 
u. dgl. (E. P. 327979 vom 14/1. 1929, ausg. 15/5. 1930.) D r e w s .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.

Jos. Hamous, Dampfverbrauch in der Zuckerfabrik. Bcreehnung des Dampf- 
verbrauches u. der dadurch entstehenden Unkosten auf den verschiedenen Stationen 
einer Zuckerfabrik unter besonderer Beriicksicktigung tsehechoslowak. Yerhiiltnisse. 
(Ztschr. Zuekerind. cechoslovak. Republ. 54. 497—98. 20/6. 1930.) Ta e g e n e r .

V. Stehlik, Soli Rtibensamen gebeizt werden’! Vf. empfiehlt die Saatgutbeizung 
nur in Ausnahmefallen. Er stellt sich auf den Standpunkt, daB erst gróBere Feld- 
verss. den Nachweis der Rentabilitat erbringen muli ten, daB also Glashausverss. 
nicht geniigten, obwohl Beispiele ergeben haben, daB das Einquellen des Samens 
im W., das Beizen mit Germisan, oder die Beliandlung mit Schwefelsaure den Aufgang 
besehleunigt u. einen dichteren Riibenstand herbeigefiihrt haben. (Ztschr. Zuekerind. 
eeehoslovak. Republ. 54. 324. 21/3. 1930.) F r ie s e .

T. B. Wayne, Das Vamau-Wayneverfahren zur Herstellung von sehr feinem 
Oranulaled. Nach ausfiihrlichen theoret. Erórterungen iiber die Beziehungen zwischen 
der Schleuderbarkeit der Fullmassen zu der GróBe der erhaltenen Krystalle u. der 
Viscositat der Muttersirupe kritisiert Yf. die beiden Patente von L a g r a n g e  (A.P. 
797 965) u. K e s t n e r  (A. P. 989 366) u. kommt dann auf sein cigenes Verf. zu sprechen. 
Fur dieses Verf. zur Herst. von hochgradigem, besonders feinem Krystallzucker sind 
uber Knochenkohle filtrierte Siifte oder Ablaufsirupe von 97 Reinheit u. dariiber 
erforderlich. Die Safte werden zweekmaBig bis zu einer D. von 82,5 Brix „blank“ 
gekoeht; gute Ablaufsirupe von einem Granulated-Sud werden vorher erhitzt, um 
das Feinkorn aufzulósen, u. dann in den „Kornbildner“ gepumpt. Dies ist ein breiter, 
zylindr., mit Wasserkuhlmantel versehener Behalter aus Kupfer, in dem die h. Zucker- 
lsgg. mittels eines Luftstromes von genau festgesetzter Temp., der von unten nach 
oben fiihrt, aufgeriihrt werden. Der nótige Temp.-Abfall wird durch dio D. u. die 
Temp. des eintretenden Sirups bestimmt u. genau reguliert, um einen groBen u. 
momentanen t)borsiittigungseffekt zu erzielen. Diese augenblicklich hervorgerufene 
Ubersiittigung u. das gleichzeitige Verdampfen von W. aus dem zerstaubten Sirup 
ruft eine sehr weitgehende u. regelmaBige Kornbldg. hervor. Dadurch, daB der lcrystal- 
lisierende Sirup an den Wanden des wassergekiihlten Kupferbehalters herabflieBt, 
erfolgt eine weitere Abkuhlung unter Thermostatenkontrolle. Die Arbeitsweise ist 
sehr einfach u. erfordert keine besonderen Kocherkenntnisse. Der Sirup, der das 
gesamte Korn enthalt, wird dann in die Nachkrystallisatoren abgelassen, d. h. in 
ein mit Ruhrvorr. versehenes Kiililmaischensystem, um den Warmeaustausch zu 
erleichtern u. die Oberflachen von Isoliersehichten frei zu halten. Dabei waehsen 
die Krystalle sehnell u. es ergibt sich eine gute Fiillmasse, welche aus der letzten Maische 
in einen ebenfalls mit Riihrarmen versehenen Lagerkessel geleitet wird, yon dem 
aus sie dann in die Einmaischschnecke iiber den Zentrifugen gelangt. Sie wird ab-
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geschleudort, mit Dampf oder fein zerstaubtem W. gedeckt, worauf der Zuckor ge- 
siebt u. getrocknet wird. Die Ausbeute ist gut u. der Zucker im Verhaltnis zu seinem 
Vol. leicbter ais der nach den gewohnlichen Verff. bergestellto. (Facts about Sugar 
25. 520—22. 24/5. 1930.) Ta e g e n e r .

Quido Jedlicka, Berechnung der gewonnenen Zuckermengen in Rohzuckerfabriken. 
Entgegnung auf die von H a m o u s  (C. 1929. II. 1083) yorgeschlagene Umreclinung 
auf die dureh den Preis yon 8 8  Rendement ausgedriickte Zuckermonge. Yf. weist 
nach, dafi diese Umrechnung der Erzeugung auf der Grundlage yon 8 8  tatsachlich 
in techn. Hinsicht ilire Berecktigung hat, indem sie zum Ausdruck bringt, wieyiel 
Zucker eine Rolizuckerfabrik erzeugen wiirde, wenn sie bei gleicher Melasseąualitat 
u. bei gleichen Betriebsyerlusten Zucker von 8 8  Rendement herstellen wiirde. Fur 
eine Eeststellung aber, wie die Fabrik in kaufmiinn. Hinsicht gearbeitet hat, ist die 
Umrechnung nicht angebraclit. — Beim Schleudern hóher rendierender Rohzucker 
resultiert eine etwas geringere Rohzuckererzeugung Basis 8 8 , ais der theoret. Be
rechnung entspricht. Die Menge u. Reinheitscjuotienten der anfallenden Melasse 
erhohen sich u. der in dio Melasse ubergegangene Zucker wird dadurch entwertet. 
Dureh die Erhokung der Polarisationseinkeiten des geschleuderten Rohzuckers kann 
aber nach vorgeschlagener Festsetzung des Erlóses fiir diese hoher rendierenden Roh
zucker ein Ausgleich geschaffen werden, der die Erzeugung eines Rohzuckers yon 
besserer Qualitat trotz etwas geringerer Ausbeute lohnend erseheinen IaBt. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 54. 447—48. 30/5. 1930.) Ta e g e n e r .

J if i Vondrak, Die Zusammemetzung der Sdfte und der Campagneverlauf 1929—30. 
Die im Laufe der letzten 10 Jahro systemat. durchgefiihrto Forschung bzgl. der 
Qualitat u. Zus. der Safte u. des Verlaufs ihrer wei teren Verarbeitung ist auch auf 
die letzto Campagne ausgedehnt u. dabei sind alle Faktoren, welche einen EinfluB auf 
den Arbeitscharakter der tschechoslowak. Betriebo geltend machen, cingehend be- 
riicksichtigt worden. Auf Grund der gewonnenen Erfahrungen u. Erkenntnisse konnte 
bereits vor Beginn der Campagne auf den Verlauf derselben geschlossen werden. — 
Der beobachtete Riickgang dor Alkalitat der Safte kann entweder dureh die un- 
giinstigo Zus. der Riibe infolge Feuchtigkeitsmangel wiihrend der raschen Haupt- 
wachstumsperiode (Juli) oder dureh nachtragliche Zers. u. Inyersion des Zuckers 
in der Riibe u. den damit in Zusammenhang stehenden sekundaren Kalksalzgeh. der 
Safte verursacht sein. Feuchtigkeitsmangel wahrend der Waclistumsperiode macht 
sich hinsichtlich der Zus. der Riiben u. der einzelnen Verarbeitungsprodd. in einem 
verhaltnismaBig hohen Zuckergeh. u. anormaler Anhaufung N-haltiger Nichtzucker- 
stoffo (Amidę), einem hoheren Kalksalzgeh. im Dieksaft (0,039% CaO bei einer Saft- 
alkalitat von 0,030% CaO) bemerkbar. In trockenen Jahren pflegen in den Saften 
mehr organ. Nichtzuckerstoffo im Verhaltnis zur Asche vorhanden zu sein, ais in 
feuchten Jahren. Dieses Verhaltnis, das in den saturierten Saften aus trockenen 
Jahren einen Zahlenwert yon 2,0—2,33 kat, ist eino fiir derartige Witterungsyerhaltnisse 
charakterist. Erseheinung, welche dio bekannte Erfahrungstatsache bestatigt, daB 
bei steigender Feuehtigkeit des betreffenden Jalirgangs der Geh. an Stickstoffsubstanz 
u. der Kalkgeh. sinkt, wahrend die Alkalitat steigt. Da die ,,Melassebildungsfahigkeit“ 
der anorgan. u. organ. Nichtzuckerstoffe nicht gleich ist, hat der Wert dieses Ver- 
hiiltnisses auf die Krystallisation der Fiillmasse u. die Erschópfung u. Menge der 
Melasse einen bestimmten EinfluB.

Die ungiinstige Zus. der Safte (niedrige Reinheitsąuotienten, hoherer Geh. an 
N-haltigen Nichtzuckerstoffen, groBerer Kalksalzgeh. bei niedrigerer Alkalitat usw.) 
hiingt wahrscheinlich auch noch von der Verteilung der Ndd. ab. — Der Verlauf der 
Campagne war annahernd n. Eine schlechte SchlammabsiiBung wurde vorwiegend 
zu Beginn der Campagne beobachtet, wahrend das Schaumen in der Verdampfstation 
u. die Bldg. yon Inkrustationen auf den Heizrohren erst gegen Ende derselben be
merkbar war. Die Diffusions- u. Dicksaftąuotienten zeigten wahrend der Campagne 
nur eine unbedeutende Erniedrigung. Das Sinken der durckschnittlichen Alkalitat 
des Dicksaftes war bedeutend u. trat beim Griinsirup noch auffalliger heryor. (Ztschr. 
Zuckerind. ćeehoslovak. Republ. 54. 491—97. 20/6. 1930.) Ta e g e n e r .

P. Kiihle, Die Grófie der Konłraktion in unreinen Zuckerlosungen und ihr Einflufl 
auf den UnłerscJiied zwischen wahrem und scheinbarem Quot.ie.nlen. Wahrend fiir reine 
Zuckerlsgg. die Kontraktion der einzelnen Gewichtsprozente bekannt ist, liegen fiir 
unreine Lsgg. trotz des prakt. Interesses keine diesbzgl. Veróffentlichungen yor. Vf. 
hat die GroBe dieser Kontraktion u. ihren EinfluB auf die Unterschiede zwiseken
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wahren u. scheinbaren (Juotienten ermittelt. Zunachst bcfaJ3t er sich mit den tlieoret. 
Unterlagcn u. stellt eine allgemeine Kontraktionsgleichung fur jedc beliehige Zucker- 
lsg. auf, dic an Hand einiger prakt. Beispiele auf ihre Brauchbarkeit u. Richtigkeit 
nachgepriift wird. Aus diesen Priifungen ergibt sich, daB sich die Einzelkontraktionen 
jeder Zuckorlsg. im MaBe der Mengenanteile sowolil beim Verdiinnen ais auch beim 
Eindicken an der Gesamtkontraktion der Lsgg. beteiligen. Zur experimentellen 
Bcarbeitung wird ein Sirup von folgender Durchschnittszus. vcrwendet: W.-Geh. 
17,36, Geh. an wahrer Trockensubstanz 82,64, Zuckergeh. 53,20, wahrer Quotient 
G4,38. Dieser Sirup wurde mit W. in abgowogenen, auf Polarisation bereehneten 
Mengen so verdiinnt, daB in Stufen von móglichst geringen Intervallen immer diinnero 
Sirupe erhalten wurden, dereń wahre D. u. Polarisation bestimmt wurden. Eine 
Auswertung der so erhaltenen Diagramme fiihrt zu dem SchluB, daB die theoret.
D. von in wss. Lsg. fl. gedaehtem nichtzuckerhaltigen Zucker die gleiche wio die der 
rcinen Saeeharose (1,55180) ist u. alle Differenzen zwischen scheinbarem u. wahrem 
Troekengeh. ais Wrkg. der Kontraktion zu erkliiren sind. Die Kontraktion unreiner 
Zuckerlsgg. ist im Vergleich zu der reiner Lsgg. sehr bedeutend. (Ztrbl. Zuckerind. 
38. 736—39. 14/6. 1930.) Ta e g e n e r .

W. Taegener, Die Reinigung von Kartoffel- und Mais-Starkesirup durcli Aktiv- 
kolile (Norii). Auf Grund seiner prakt. Erfalirungen beschreibt Vf. an Hand eines 
Fabrikationsdiagramms die Verwendung der Norit-Spezial-Glucose-Aktivkohle im 
Sehichtenfiltrations- u. Einmaischyerf. — auch in Verb. mit der Spodiumfiltration — 
u. hebt die Vorteile der Aktivkohlenverwendung boi der Reinigung von Kartoffel- 
u. Maisstiirkesirup gegenuber der kostspieligen u. unangenehmen, reinen Spodium- 
arbeit hervor. (Ztschr. Spiritusind. 53. 155—57. 5/6. 1930.) Ta e g e n e r .

Vojtgch Mareś, Studie uber die Bestimmung des wahren Zuckergelialtes der Riiben 
im Zuckerfabriksbelriebe. Die Ursachen fiir die oft bis 1% betragenden Differenzen 
zwischen dem Zuckergeh. der Rttbe u. demjenigen der in die Diffusion gelangenden 
Schnitzel werden ergriindet. Vf. konstatiert, daB die vorkommenden Unterschiede 
nicht allein durch Austrocknung der Riibenmuster vor der Analyse yerursacht werden, 
sondern daB hier mehrere andere Faktoren ihre Gesamtwrkg. geltend machen. Wahrend 
der Zuckerverlust aus der Riibe an das umgebende W. (beim Transport) nur gering 
ist, da der Zucker nur aus den Oberflachenzellen des bloBgelegten, verletzten Ge- 
webes in das W. gelangen kann, u. auch durch Absorption von W. an stark aus- 
getrocknete Riiben in den Schwemmen u. der Wasche nur eine unbedeutende Ver- 
diinnung des Zuckersaftes hervorgerufen wird, ist in starkerem MaBe die Schwierig- 
keit der Probenahme eines guten Durchschnittsmusters einer Riibe u. die unrichtigo 
Bemustcrung der Riibe mittels der Riibensegmentreibe von St a n e k  dafur ver- 
antwortlich zu machen, da infolge der ungleichmaBigen Verteilung des Zuckers in 
der Riibe die wenig zuckerreichen Wurzelspitzen (namentlich bei kleineren Riiben) 
nicht in das Muster aufgenommen werden. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 
54. 442—47. 30/5. 1930.) T a e g e n e r .

K. Douwes Dekker und Th. J. D. Erlee, Dichte- und Konzentrationsbestimmungen 
in der Javazuckerindustrie. Vorliegende Arbeit nimmt Bezug auf die 1931 einzufiihren- 
den Anderungen, dahingehend, daB das yeraltete MOHRsche ccm durch das „wahre ccm“ 
ersetzt u. ais n. Temp. 27,5° statt 17,5° angenommen wird. Das wahre ccm =  Vol- 
von 1 g W. bei 4°. Unter 1  g wird das Gew. im luftleeren Raum (=  Masse) verstanden. 
Es werden die analyt. u. sonstigen chem. Operationen erórtert, bei denen die neuen 
MaBeinheiten eine Rolle spielen. Die Arbeit hat folgende Abschnitte: 1. Die Polari
sation der n. Lsg. in Abhangigkeit yon der Darst.- u. Polarisationstemp. 2. Verarbeitung 
der Tabellen von P la t o . Vff. berechnen eine neue Tabelle fiir die wahren D.D. bei 
27,5° reiner Zuckerlsgg. yon 0—70 Gew.-%, steigend um 0,1%; Einheit: D. von W. 
bei 4°. 3. Die Best. der wahren D. Eine ausfiihrliche Theorie fiir die Best. der D. mittels 
Pyknometer, hydrostat. Waage, MOHRscher Waage u. Brisaraometer. 4. Die Best. 
der Konz. Es wird die Methode matliemat. erórtert, um aus den Pyknometer- u. Brix- 
araometerbestst. den wahren Brix zu berechnen. 5. Die Best. der Polarisation von Saften 
nach der MaBmethode. Saccharosebest. in Saften u. in Melasse. 6 . Das Eichen von 
MaBkólbchen u. Araometer. Insbesondere wird der EinfluB der Capillaritat erórtert.
7. Durchrechnung eines prakt. Beispieles. Besonders wird heryorgehoben, daB nur 
Pyknometer >50 ccm brauchbar sind. — 26 Tabellen erganzen den Text.

Die I n t e r n a t i o n a l e  n. Lsg.  wird erhalten, wenn 26,000 g Saeeharose in der 
Luft mit Kupfergewichten abgewogen u. bei 20° zu 100 wahren ccm in W. gel. werden.
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Die J a v a  n. Lsg.  wird erlialten, wenn 26,000 g Saccharoso in der Luft mit Kupfer- 
■gewichten abgewogen u. in einem MaBkolbchen, das bei 27,5° 100 walirc ccm enthalt, 
in W . gel. werden, u. bis zur Markę aufgefiillt wird. Das J a v a  =  i n t e r n a t i o -  
n a l e  n. G e w i c h t =  26,000 g. (Proefstation yoor de Java- Suikeri ndustrie. 
Mededeelingen 1930. 78 Seiten.) K. W o l f .

A. Rooseboom, Kldnnittel fiir die Analyse in der Rohrzuckerindustrie. Vf. cr- 
órtert zunachst dieBedingungen, die einKlarmittel erfiillen muB, damit es zuckerhaltige 
Fil. fiir die polarimetr. Unters. brauchbar macht. Es werden die wichtigsten Mangel 
der Kliirmittel, welche die Polarisation der Fl. becintrachtigen, systemat. besprochen. 
Sodann werden die bis heute bekannten Kliirmittel fiir sich u. in bezug aufeinander, 
u. die Eigg. der verschiedenen Beagentien bzgl. der Kliirung der dafiir in Betracht 
kommenden Prodd. u. Zwischenprodd. der Rohrzuckerindustrie erortert. Es werden 
die Ergebnisse von an 5 Javamclassm u. 5 Javarolisaflen unter Mitarbeit von 
Van de Kreke durchgefiihrten Polarisationen mitgeteilt, wobei folgende Klarmethoden 
miteinander yerglichen werden: Kliirung nach HERLES, bas. Bleiacetat, bas. Blei- 
acetat -f Kohle, Klarung nach P r in s , Methode N o e l  D e e r r . Fur die Wahl des Klar- 
mittels muB beriicksichtigt werden: das Verh. der zu klarenden Prodd., u. wozu die 
Klarung ausgefiihrt wird. Oxydierende Mittcl, wie Hypochlorit, H 2 02, KMn04, Chlor- 
-amin, Chlor-, Bromwasser, sowie Hydrosulfit sind im Tropcnklima ungeeignet. Durch- 
aus ungefahrlich ist kolloides Aluminiumhydroxyd. Es hat nur auBerst geringe Ent- 
fiirbungskraft, erleichtert jedoch die Filtration. Fiir die Saccharosebest. liefert alkal. 
Bleiacetatklarung gute Resultate. Bei Anwendung von Entfarbungskohlo ist immer 
groBto Vorsicht geboten. (Proefstation yoor do Java-Suikerindustrie, Mededeelingen 
1930. 48 Seiten.) K. W o l f .

P. Kukle, Die Bestimmung der Dichte und Reinheit in FiiUmassen und Sirupen. 
Vf. wendet sich gegen die Ausfiihrungen von Cl a a s s e n  (C. 1930. I. 2808) iiber dieses 
Thema. Er boruft sich auf dio Angabe von W o h r y z e k , welcher der Verdiinnungs- 
methodo gegonubor der deutschen Steuermethode groBo Yortoilo einraumt. (Ztrbl. 
Zuckorind. 38. 431—32. 12/4. 1930.) F r ie s e .

Rudolf Giinther, Technische Priifung des Sduregehaltes von Deztrin. Zur Best. 
des Sauregeh. von Dextrin werden 100 g Dextrin in 1  1 W. gelóst u. 8  ccm n. NaOH 
zugefiigt. Ist dio Lsg. alkal., so ist der Sauregeh. des Dextrins in den orlaubten Grenzen 
gehalten. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 98—99. 5/2. 1930.) B r a u n s .

Dorr Co., iibert. von: Arthur W. Buli, New York, Verfaliren zum Kldren v<yn 
Zuckersaft unter Verwendung einer App., dio ein ganz gleichmiiBig arbeitendes Riihr- 
werk besitzt, zum Zweck der vollkommenon Ausscheidung u. des Absitzens der Ver- 
unreinigungen. An Hand einer Zeichnung ist die App. eingehend beschrieben. (A. P. 
1752781 vom 26/4. 1927, ausg. 1/4. 1930.) M . F. M u l l e r .

Bernard H. Varnau und Truman B. Wayne, Sugar Land, Texas, Herstellung 
non ultrafeinem, weicheni und granuliertem Zucker durch Verspriihen oder rasches Ab- 
kiihlen einer hoehprozent. h. Zuckerlsg., z. B. mit 75—85°/0 Geh. u. 160° F., u. durch 
Verriihren des Krystallbreies 1 / 2 — 6  Stdn., insbesondere 2 Stdn., in einem Krystallisier- 
.gefaB, wobei die Temp. langsam auf 80—90° .F. gesenkt wird. Nachher werden die 
Krystalle von der Mutterlauge abgeschleudert u. getrocknet. Dio Mutterlauge liefert 
noch ein zweites Krystallisiergut. (A. P. 1751298 vom 23/7. 1927, ausg. 18/3. 
1930.) M. F. M u l l e r .

International Patents Development Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: 
William B. Newkirk, Western Springs, Illinois, Oewinnung reiner krystallisierter 
Deztrose aus unreiner Deztrose, dio zunachst teilweise geschmolzen wird, so daB noch 
ein Teil fest bleibt, worauf die M. zur teilweisen Krystalhsation gebracht wird, wobei 
die Temp. so eingestellt wird, daB Hydratdextroso krystallisiert. Dann wird die noch 
il. M. geschleudert, wobei die Verunreinigungen mit der Mutterlauge abgeschleudert 
werden. (A. PP. 1750 938 vom 6 /8 . 1924, ausg. 18/3. 1930. 1750 939 vom 17/1. 1925, 
-ausg. 18/3. 1930.) M. F. M u l l e r .

International Patents Development Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: 
Frederiek L. Jefferies, La Grarfge, Illinois, Oewinnung von Gełreidestdrke. Das ein- 
ueweichte Getreide wird in einem Desintegrator vorzerkleinert, von den Keimen befreit 
g. das Gemisch yon Starkę u. Kleborstoffen iiber Starketischo geleitot, wahrend die 
Schalen u. Hiilsen einer Miihle zugefiihrt werden. Die von den Stiirketischen ablaufendo 
Fl. wird mit dcm Mahlgut vereinigt u. unter Zwischensehaltung von Heizaggregaten

XII. 2. " 64



1006 H xy. G a r u n g s g e w e r b e . 1930. II.

mehrfaeh gewaschen u. abgetrennt. An Hand einer schemat. Zeichnung ist das Verf. 
eingehend beschrieben. (A. P. 1 750 756 vom 8/9. 1928, ausg. 18/3. 1930.) M. F. M.

Ferdinand Kryz, Technologio der Rohsaftgewinnung der Zuckerfabrikation und Riiben- 
brennorei und die rechnerische und chcmische Kontrolle des gewohnliehen Diffusions- 

Und des Rapidauslaugeverfahrens. Wien: A. Hartlebcn 1930. (XI, 155 S.) 8 °. M. 5.—; 
Lw. M. 0.50.

XV. Garungsgewerbe.
H. Róhrig, Eiektrizitat in Gar- und Lagerianks aus Aluminium. Eine Entgegnung. 

Der Mittcilung von EMSLANDER (C. 1930. I. 3494) wird entgegengehalten, dafi die 
bei Vcrletzung der Metallschicht sieh bildendc u. festhaftende Osydhaut des Al eine 
woitergehende Korrosion des Al automat. verhindert. Eine Reproduktion der Verss. 
E m s l a n d e r s  gelang nicht. Die Gefiihrlichkeit des Hg fiir Al wird am besten durch. 
Benutzung von Weingeistthermometern statt der Hg-Thermometer vermieden. 
Von Hg betroffene Stellen an Al lassen sieh durch mehrmaliges Abwaschen mit 10- 
bis 20%ig. Lsg. von K 2Cr2 0 7 erhalten. Entgegen E m s l a n d e r  enthalt Bierslein 
nicht wesentliche Mengen Al-Verbb. Biertrubungen sind oft durch Ausscheidung; 
kolloider Si02 bedingt, nicht durch Al(OH)3. (Wchschr. Brauerei 47. 177—79. 12/4.
1930. Lautawerk, Vereinigte Aluminiumwerke.) G r o s z f e l d .

H. Ruckdeschel und R. Bretschneider, Zur Kenninis der Starkhefen. M. P. N e u - 

MANN u. A. M u iil h a u s  (C. 1928. II. 299) fanden, daB Stark- u. Schnellhefen den. 
iiblichen BackereipreBhefen an Triebkraft relativ u. absol. iiberlegen sind. Vff. priiften 
gewóhnliche BaekereipreBliefe u. Edelhefe durch vergleichende Garproben in Rohr- 
zuckerlsg. im App. von K u SSEKOW, durch Ycrgleichende Teiggarproben in Zylindern, 
durch Teiggarproben nach einmaligem ZusammenstoBen nach 90 Min. mit verschiedenen 
Mehlen u. durch Backverss. Die Triebkraft im Anfang der Gśirung ist bei der Edel
hefe stiirker ais bei der iiblichen Betriebshefe. Bei langerer Gardauer u. nach dem 
ZusammenstoBen kelrren sieh die Verhaltnisse zugunsten der Betriebshefe um. Diastat. 
Backhilfsmittel hatten eine gunstige Wrkg. auf die Triebkraftstabilisierung der Stark- 
hefe. (Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 107—13. Mai 1930.) H a e y e c k e r .

Citizens of the United States, ubert. von: William L. Owen, Baton Rouge^ 
Louisiana, Beschlcunigtes Garverfahren durch Verwendung von Kohle, z. B. Schlempe- 
kohle. Eine Hefekultur wird unter gewóhnlichen Bedingungen in einem GiirgefaB 
gezuchtet. Wenn der Brix-Wert der Wiirze auf die Halfte gesunken ist, wird die Saat- 
hefe in ein GiirgefaB gebracht, das 5 Vol.-% Kohle, auf die Wiirzemenge berechnet, 
die in dem GargefaB vorhanden ist, enthalt. Die Saathefe bleibt mit der adsorbierenden 
Substanz 1/„ Stde. in Boriihrung, worauf das GefaB mit frisch sterilisierter Wiirze 
gefiillt wird u. der Inhalt vergoren wird, bis dio Dichte der Fl. auf den halben Wert 
gesunken ist. Der ganze Inhalt wird dann in ein GargefaB geleitet, das auf 30 bis 40 Brix 
gestellt ist. Die Garung setzt schnell ein u. dauert hochstens 72 Stdn. Nach dem Ab- 
destillieren des A. werden die Riickstande eingedampft u. Yerkohlt. Die anfallende 
Kohle dient bioder ais Garungsbeschlcuniger. (A. P. 1744 001 Yom 21/12. 1927, 
ausg. 14/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Standard Brands Inc., Dover, Delaware, ubert. von: Kai Alexander Jacobsen, 
Kopenhagen, Danemark, Herstellung von Hefe nach dem Durchliiftungsverf. Zunachst 
wird die Hefe in einer verd. Nahrlsg. gezuchtet u. dann wird eine immer starker werdende 
Nahrlsg. zugcsetzt, sobald die C02 -Entw. nachgelassen hat. Wenn der Garbehalter 
gefiillt ist, wird ein Teil der Garlsg. mit der Hefo abgczogen u. die entsprechende Menge 
frischo Nalirlsg. zugegeben. Das Verf. wird kontinuierlich ausgefuhrt. (A. P. 1752 003 
vom 28/5. 1928, ausg. 25/3. 1930. Diin. Prior. 8 /6 . 1927.) M. F. M u l l e r .

Heinrich. Ohlhaver, Deutschland, Umwandlung von untergariger Bierhefe in 
Backereihefe durch Verriihren mit W. u. Zusatz von 0,6° / 0 Zucker u. 0,2 bis 0,3% Na2C03  

oder NaHCOj. Die M. wird solange kraftig geriihrt, bis die Umwandlung beeńdet 
ist, was etwa 1 / 2  Stde. dauert. Um eine gute haltbare Hefe zu gewinnen, ist es not- 
wendig, den Peptosegeh. der Hefe mittels Durcliluftung, z. B. bei 6  bis 8 °, 16 bis 
18 Stdn., herabzusetzen. (F. P. 680 847 vom 27/8. 1929, ausg. 6/5. 1930. D. Prior. 
28/8. 1928.) M. F. M u l l e r .

Frank E. Lichtenthaeler, Newton Highlands, Massachusetts, Gewinnung von 
Alkohol durch Garung in ununterbrochenem Betriebe durch fortwahrenden Zusatz



1930. II. H XVI. N a h r u n g s m it t e l ; G e n u s z m it t e l  tjsw. 1007

von Melassewiirze u. W. zu der Garfl. u. durcli Abzichen der entsprechenden Menge 
vergorener Wurze, die durcli Dest. von dem A. befreit wird. Die A.-W.-Dampfe werden 
in frische unvergorene Wurze geleitet, die naehher vergoren wird. An Hand einer 
schemat. Zeichnung ist der Gang des Verf. beschrieben. (A. P. 1759122 vom 26/1.
1924, ausg. 20/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Herman Heuser, Chicago, Illinois, Herstellung von scluiumenden Getranken etc. 
durch Zusatz eines Schaummittels, das durch Erhitzen einer alkal. Proteinlsg. gewonnen 
wird. 100 kg RoheiweiB mit 12 kg Protein werden mit 1000 kg dest. W ., die 75 1 
1 /,0-n. NaOH enthalten (d. h. mit ca. 0,27%ig. Natronlauge), auf 40° erwarmt, bis das 
Protein gel. ist, worauf die Temp. bis zum Sieden erhóht wird. Sobald die Proteine 
hydrolysiert sind, wird das Erhitzen unterbrochen, um die TJmwandlung nicht noch 
weiter zu treiben, weil die Schaumwrkg. der Peptonlsg. dann nachlaBt. Zu der Lsg. 
werden dann 90 bis 95 1 7,o-n. HC1 portionsweise zugegeben, um die Lsg., die nachher 
z. B. auf 50% konzentriert wird, haltbar zu machen, ohne an Wrkg. zu yerlieren. 
(A. P. 1754 825 vom 24/5. 1926, ausg. 15/4. 1930.) M. E. M u l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Puttermittel.
— , Die ćhemisćhe Behandlung des Weizens und Mekles. Zusammenstellung der 

im Handel befindlichen u. gebriiuchlichen Mittel zur chem. Behandlung des ganzen 
Kornes u. des Mehles. (Muhle 67. 669—72. 12/6. 1930.) H a e v e c k e r .

Hugo Kuhl, Em Beilrag zur Deutung der Salzsaurefarbung bei Melilen. Zur Er- 
klarung der Salzsaurefarbung von Meblen wurden EiereiwoiB, BluterweiB, Hamoglobin, 
Saurecasein, Labcasein u. Emulsin mit konz. HC1 in der Kalte u. bei 70° behandelt. 
Die Abbaucaseine liefern eine tief rotviolette Farbung im Gegensatz zu den Saure- 
caseinen. Durch Spuren yon Ketonen wird die Farbę stets rotyiolett, durch Aldehyde 
braun. Der rotviolette Farbton bei der Behandlung von Meblen mit HC1 kann demnach 
an in den Abbaustufen der EiweiBkorper enthaltenem Diketopiperazin liegen. Ver- 
sebiedene untersuchte Abbauprodd. der EiweiBkorper gaben mit HC1 allein nur schwacbe 
Farbungen, die sich bei Ggw. yon Tryptophan alle nach yiolett orientierten. Von 
yerschiedęnen Aldehyden u. Ketonen gab insbesondere das Furfurol eine sofortige 
Violettfarbung mit HC1. Pyrrol gibt die HCl-Rk. nur in Ggw. yon Aldehyden. Da in 
den Abbauprodd. des EiweiBes Diketoyerbb. yorkommen, ist die Salzsaurefarbung 
der Mehle auf Abkommlinge des EiweiBes, die bestimmte Gruppen in Aldehyd- bzw. 
Ketonbindung enthalten, zuruckzufuhren. Aldehyd- u. Ketongruppen enthaltende 
Kohlehydrate geben mit HC1 keine Rk. (Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 101—05. 
Mai 1930. Berlin, Institut fiir Miillerei.) H a e v e c k e r .

NilS Hansson und Sven Bengtsson, Zusammensetzung und Futterwert des 
Tapiokamehls. (Kungl. Landtbruks-Akad. Handlingar Tidskr. 69. 132—47. 1930. Zu- 
gleich Medd. Centralanstalten Forsóksvasenet Jordbruksomradet Nr. 370. Stockholm, 
Zentralanst. f. landwirtschaftl. Versuchswesen. — C. 1930. II. 832.) W il l s t a e d t .

Henry Stevens, Emahrungssludien uber Baumwollsamenmehl. Nach den vor- 
laufigen Verss. des Vf. ist das ungereinigte Mehl besonders reich an Vitamin C u. G. 

(Antipellagrafaktor nach G o l d b e r g e r .) Die Proteine sind von hoher Qualitat. 
(Oil Fat. Ind. 7. 215—16. Juni 1930.) G r o s z f e l d .

Anneliese Niethammer, Mikrockemische Studien an Melilen. Zur Charakteri- 
sierung yon Mehlen, mkr. oder im Reagensglas, konnen Vanillinsalzsaure u.Dimethyl- 
benzaldehyd yerwendet werden. Die eintretenden Farbungen beruhen meistens auf 
der Ggw. yon Phloroglucin. Roggenmebl farbt einige Partien rot, Weizenmehl gibt 
keine Farbung. Roggenkleie gibt starkę, Weizenldeie schwach rote Farbę. Gersten- 
mehl gibt rote Farbę auf den enthaltenen Schalenteilchen, Gerstenkleie blutrote. Erbsen- 
u. Bohnenmehl farben mit Yamllinsalzsaure yiolett, mit Dimethylbenzaldehyd blaurot. 
(Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 105—07. Mai 1930. Prag, Institut fiir Botanik, Techn. 
Hoohsch.) H a e v e c k e r .

Kurt Brauer, Erfahrungen bei der Nicotinbestimmung in Tabak und im Rauch. 
Nach dem Verf. yon P f y l  u . Sc h m it t  (C. 1927. II. 2634) werden gute Resultate 
bei der Best. yon Nicotin in Tabak u. Rauch erhalten. Einige nicht das Prinzip der 
Methode betreffende Vereinfachungen werden angegeben. Zur Erzielung yergleich- 
barer Ergebnisse ist eine gewisse Normung hinsichtlich der Stummellange, bis zu der 
geraucht wird, Feuchtigkeitsgeh. des Tabaks, Rauchgescbwindigkeit usw. notwendig. 
Im Gegensatz zu den genannten Autoren fand Vf., daB eine Bindung des Nicotins
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drach Zusatz von Chemikalien, so daB es nicht in den Rauch iibergeht, mindestens 
zu einem erheblichcn Teil móglich ist. (Pharmaz. Zentralhalle 71. 209—13. 3/4. 
1930.) H e r t e r .

j .  de GraafJ, Die Bestimmung des Zuckergehalłes kondensierter Milch. Nach dem 
Offnen der Biichse wird dereń Inhalt mit einem Al-Riihrer gut gemischt. Das n. Gewicht 
des benutzten Saccharimeters wird in einem Schalchen aus Berliner Silber abgewogen, 
hierin mit h. W . gel. u. in einen MeBkolben yon 200 ccm zu einem Vol. von ca. 130 ccm 
gespult. Es wird 1 ccm 10%ig- NH3-Lsg. zugegeben, u. nach 20 Min. Stehen fiigt man
5 ccm K 4 (FeC6N8 )-Lsg. u. 5 ccm Zn-Acetatlsg. hinzu. Man behandelt die Lsg. weiter, 
wie im Codex Alimentarius fiir Milch angegeben ist. (Chem. Weekbl. 27. 339—40. 
31/5. 1930.) K . W o l f .

E. Sandberg, E. Haglund und Clir. Bartliel, Unłersuchung des Prepsaftes zur 
analytischen Bestimmung des Beifungsgrades ton Kase. (Medd. Ćentralanstalten Fór- 
soksvasenet Jordbruksomriidet 1929. Nr. 361. 3—24. — C. 1930. I. 1872.) W il l s t .

Hansen Canning Machinery Corp., iibert. von: Oswald H. Hansen, Cedarburg,
V. St. A., Sterilisierung ton Nahrungsmitteln. Man erhitzt griine Erbsen, Bohnen 
u. dgl. zunachst ohne jeden Zusatz auf eine Temp. von iiber 212° F., laBt sie bis auf 
etwa 100° F. abkiihlon, yermischt sio unter weiterem Abkuhlen mit Salzsóle u. ver- 
sclilieBt das Prod. in Biichsen. (A. P. 1756 549 vom 15/6. 1929, ausg. 29/4. 
1930.) Sc h u t z .

Joachim vou Munchow, Richenwalde, Trocknen ton Friichten, dad. gek., daB 
die Friichte gedampft u. fein yerteilt in einem h. Gasstrom getrocknet werden, wobei 
die entstehenden Wrasen zur Dampfung der Rohfrucht yerwendet werden. (D. R. P.
499 918 KI. 82a vom 2/9. 1927, ausg. 14/6. 1930.) D r e w s .

Commanditaire Veenootschap op Aandeelen Onder de Firma C. J. van 
Houten & Zoon, Holland, Herstellung von vitaminhaltiger Scliokolade und Kakao. 
Man lost dio Vitamine in einem Losungsm., dem man auch Kakaobutter zusetzt, worauf 
man gegebenenfalls das Losungsm. unter Vermeidung yon Sauerstoffzutritt entfernt. 
Im Fallo der Anwendung von Protitaminen formt man dieso wahrend des Prozesses 
mittels ultramoletter Strahlen in Vitamine. um. (F. P. 681093 vom 2/9. 1929, ausg. 
9/5. 1930. Holi. Prior. 24/11. 1928.) Sc h u t z .

L. Eotvos, Budapest, Speisecreme fur die yerschiedensten Verwendungszwecke 
wird aus 2 Emulsioncn oder Lsgg. durch ZusammengieBen derselben erhalten. Die eine 
Lsg. oder Emulsion, besteht aus einem C02 abgebenden Stoff (NaHC03) u. emulsions- 
bildendea Stoffen, wie Zucker-, Fruchtsirup, Honig, HułmereiweiB, Huhnereigelb, 
Olen u. dgl. Die zweite Lsg. besteht aus sauer wirkenden Stoffen oder aus freien Sauren, 
wie z. B. Weinsteinsaure, Citronensaure u. dgl., sowie aus den bereits aufgefuhrten 
emulgierbaren Stoffen. Um dio Haltbarkeit der einzelnen Lsgg. zu erhóhen, fiigt man 
noch Konseryierungsmittel hinzu. Eine Beimischung yon Aromastoffen, Likórenetc. 
kann ohne weiteres erfolgen. (Ung. P. 95 219 vom 13/6. 1927, ausg.16/12.
1929.) G. K onig .

Louis Sentchenko, Frankreich, Seine, Konservierung von Schlachtmeh. Man 
fiihrt gewissermaBen gleichzeitig mit dem Entbluten des gesehlacbteten Tieres die 
betr. Konservierungsfl. in die BlutgefaBe des Tieres ein. (F. P. 680 838 yom 26/8.
1929, ausg. 6/5. 1930.) Sc h u t z .

Marcel Desire Camille Michaud, Frankreich, Seine, Konservieren ton Eigelb, 
Eiweip oder des ton der Schale befreiten Eies. Man yersetzt Eigelb u. dgl. mit Zucker 
oder NaCl mit oder ohne Zugabo von Milchsiiure oder anderen organ. Sauren u. vef- 
dampft langsam das in der Mischung yorhandene W., bis der W.-Geh. etwa 15—25% 
der Masse betragt. (F. P. 679 991 vom 12/7. 1927, ausg. 23/4. 1930.) Sc h u t z .

John Owen Hickman und Nancy Viola Hickman, England, Behandlung ton 
Milch mit ultravioletten Strahlen. Man fiihrt die Milch unter Abkiihlen in Schleier- 
oder Strahlenform etwa 20 Sek. durch den Bereich von ultravioletten Strahlen, die durch 
eino Hg-Lampe von 1000 ICerzen in einem Abstand yon 30 cm erzeugt werden. (F. P. 
680 758 yom 23/8. 1929, ausg. 6/5. 1930. E. Priorr. 12/9. 1928 u. 12/2. 1929.) SCHUTZ

George H. Earp-Thomas, New Jersey, V. St. A ., Milchsaurebakterienprdparat. 
Das Mittel besteht aus einer Olemulsion von Milchsaurebakterien, besonders Bac. 
acidophilus, Bac. bifidus u. Bac. bulgaricus. (A. P. 1758 937 yom 5/12. 1925, ausg. 
20/5. 1930.) ___ ________  Sc h u t z .
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Ernesto de Conno, Trattato pratico di chimica bromatoloeica. Napoli: Studium 1930. (620 S.)
8°. L. 65.— . ■

Albert Peters, Das Molkereilaboratorium und die gebrauchlichsten Untersuohungen der Milch 
und Mileherzeugnisse. Berlin: P. Parey 1930. (71 S.) 8°. =  Molkereiteehnische Lchr- 
hofte. H . 13. M. 2.80.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Marie-Therese Franęois, Uber die Neutralisierung der Ricinusole. Dio ia der 

Ayiatik zum Schmieren der Motoren yiel benutzten Ricinusole besitzen fast immer 
eine gewisse Aciditat, u. es sind zur Neutralisierung zahlreiche Verff. yorgescblagen 
worden. Vf. bat Verss. mit teehn. Triatlianolamiii gemacht, welches sich mit Fettsauren 
leicht zu reeht bestiindigen u. in pflanzlichen u. minerał. Olen 1 . Seifen verbindet 
(vgl. WILSON, C. 1930. I. 2982). Das Verf. ist einfach: Man bestimmt die Aciditat 
des Ols u. die Alkalinitiit der Base mit Methylorange ais Indicator u. schiittelt das
Ol mit der berechneten Menge Base u. dem etwa gleichen Vol. W . kurze Zeit, wobei 
sich die Seife teils im Ol, teils im W . lóst. Nun dekantiert man, zerstórt die Emulsion 
dureh Erhitzen auf dem W .-Bid u. trocknet das Ol einige Stdn. bei 100—105°. Es hat 
sich folgendes ergeben (Tabelle im Original): 1 . Die Aciditat (in %  Olsaure) IaBt sich 
erniedrigen, z. B. yon 1,5 auf 0,7, yon 5 auf 1,6, yon 10 auf 3,2. Die yóllige Neutrali
sierung gelingt nicht, weil das Ricinoleat der Base ein pH =  6,2 besitzt. 2. Die teilweise 
neutralisierten Ole entspreehen den in der Aviatik geforderten Bedingungen. 3. Ihre 
Viscositat scheint etwas erhoht zu sein. 4. Das Verf. fiihrt den Olen keine unverbrenn- 
baren BestandteOe zu. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1308—10. 2/6. 1930.) Lb.

Bruno Hassel, Oewinnung, Entstearinisierung und Bedeulung des Leberlrans. 
Allgemeinverstandliche Darst. mit besonderer Berucksichtigung der kontinuierlichen 
Entstearinisierung nach T u e n e r . (Seifensieder-Ztg. 57. 295—97. 24/4. 1930.) H . H e l l .

Eugene Schuck, Pilierle Feinseifen. (Forts. von C. 1930. I. 3117.) Die yer- 
sehiedenen Sorten Grundseifen u. ihre Eignung zum Pilieren werden kurz besprochen. 
Die Grundseifenherst. nach dem WELTERsehen Spriihyerf. wird noch aussichtsreicher, 
wenn es gelingt, in gleicher Weise Glyceride direkt zu yerseifen. (Amer. Perfumer 
essential Oil Rev. 25. 61—62. Marz 1930.) R ie t z .

M. Chid und S. Porcu, FaUende Wirkung des Chloroforms auf Seifen. Chlf. andert 
nicht dio Dispersion stark hydrolysierter Seife, dagegen, wenn die Seife nur schwach 
hydrolysiert ist, wobei Fettsauren flockig ausfallen. Bei langerer Einw. bewirkt 
es einen Riickgang der Fallung unter Dishydratation der Seifenmischung. (Boli. Soc. 
Italiana Biologia sperimcntale 3. 367—69. 1928. Sassari. Sep.) Gr im m e .

Ronald Bulkley und F. G. Bitner, Einneuer Festigkeitspriifer und seine Anwendung 
fur Fetle und Ole bei niedrigen Temperatur en. Es wird ein Festigkeitspriifer beschrieben, 
der aus einem Capillarróhrensystem besteht, in dem dureh einen einstellbaren Hg- 
Saulendruck piast. Materiał unter yersehiedenen Drucken zum FlieCen gebracht werden 
kann. Die App. befindet sich mit Ausnahme des Hg-Niveaureguliergefafies in einem 
Thermostaten. Die Messungen sind leicht ausfuhrbar, da eine Reihe von Ausflufl- 
geschwindigkeit-Druckkurven bei yersehiedenen Tempp. erhalten werden konnen, 
ohne wahrend der Messungen die Subst. umfiillen oder aus dem App. entfernen zu 
miissen. Der Festigkeitspriifer ist aucb fiir die Plastizitatsmessung ąn solchen Materialien 
geeignet, die eine Anderung ihrer Konsistenz mit der Zeit oder dureh mechan. Be- 
arbeitung erfahren. Ein besonderer Vorteil des App. liegt auch darin, daB die Eigg. 
piast. Materialien sowohl im unbearbeiteten, wie auch im bearbeiteten Zustand bei 
jeder Temp. bestimmbar sind. Die Feststellung dieser beiden Zustande ist fiir die 
Kenntnis piast. Materialien wesentlich. Gewisse Ole zeigen z. B. bei niedrigen Tempp. 
Thixotropie u. erfordern daher eine bestimmte Abkiihlungsperiode, um reproduzier- 
bare Festigkeitswerte zu ergeben. (Journ. Rheology 1. 269—82. April 1930. 
Washington D. C.) R o s e n t h a l .

Ortrud Frey, Erfahrungen bei der Glycerinbestimmung in Róhglycerinen nach 
dem Acetinverfahren. Die bei dem Aeetinverf. zur Glycerinbest. in Róhglycerinen 
auftretenden Fehler hangen hauptsaehlieh yon der ungemein leichten Verseifbarkeit 
des Esters ab. Um genaue Resultate zu bekommen, ist daher eine sehr langsame, 
tropfenweiso Neutralisation erforderlich. (Wissenschaftl. Mitt. Osterreich. Heilmittel- 
stelle 1929. Nr. 9. 23—24. Nov.) JUNG.
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Bernhard Keiser, Webster Groves, Missouri, Hersłellung von sulfonierten Oxy- 
fełtsauren eines trocknenden Ules, z. B. von Leinólfettsaure oder aus Perillaol, durch 
Sulfonierung mit konz. H 2 SO:1 bei Tempp. von ca. 55°. — 100 Teile Leinolfettsauren 
werden mit 50 Toilen H,Ś04 (64° Be.) bei Tempp. bis 54° sulfoniert, bis das Prod. 
wl. geworden ist. Dann werden 100 Teile Na2 SO.l-Lsg. (15° Bć.) zugesetzt u. die M. 
damit ausgewaschcn. Die obere Sulfonsiiureschicht wird mit NH3-Lsg. neutralisiert. 
Die Sulfonierung kann auch mit Oleum oder C1S03H bei geniigender Kiihlung durch- 
gefiihrt werden. (A. P. 1745 221 vom 21/1. 1929, ausg. 28/1. 1930.) M. F. M u l l e r .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Deutsclłland, Behandlung von durch Exlraktion 
erhaltenen ólen. Man raffiniert u. neutralisiert das Ol, solange es noch ais Gemisch 
mit dem Losungsm. vorliegt, mit anderen Worten noch vor dem Abdestillieren, des 
Losungsm. Eine geeignete Vorr. wird beschrieben. (F. P. 674 801 roni 10/5. 1929, 
ausg. 3/2. 1930. D. Prior. 15/5. 1928.) E n g e r o f f .

Gustav Ullmann, Wien, Waschen mit hartem Wasser. Man setzt dem W. noben 
der gewólmlichen Seife eine gegen die im harten, W. vorhandcnen Verbb. unempfindhche 
Seifc einer sulfonierten Fettsaure u. gegebenenfalls ein Stabilisierungs- oder Pepti- 
sierungsmittol, wie Harnstoff, Na-Lactat, Dinatriumphosphat, zu. (A. P. 1743 054 
vom 11/2. 1926, ausg. 7/1. 1930. Oe. Prior. 6/3. 1925.) F r a n z .

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

M. Garcin, Die Bleiche von naturlichen Seiden. Nach einem kurzeń gescliichtlichen 
Uberblick uber die Entw. der Bleiche von Naturseide wird die Bleicho mit S02, H 2 02, 
alkal. Peroxyden u. Persalzen besprochen. (Rev. Soies univ. et Soies artif. 5. 27—29.

J. H. Skinkle, Ketłengarnmercerisałion. Vortrag (ygl. C. 1929. II . 367; 1930.
II. 163). (Amer. Dyestuff Reporter 19- 217—21. 31/3. 1930.) B r a u n s .

— , Wie man Kunstseidegewebe appretiert. Vf. beschreibt zunachst Spezial- 
maschinen zum Appretieren von Kunstseidegeweben u. das Appretieren damit. (Rev. 
univ. Soies et Soies artif. 5. 425—27. 805—07. Marz 1930.) B r a u n s .

— , Feuersichermaehen von Kunstseidegeweben. Na- u. Sn-Wolframat sind die 
geeignetsten Mittel, um besonders Acetatkunstseidegewebe feuersicher zu machen. 
(Canadian Textile Journ. 47. Nr. 24. 22. 36. 12/b. 1930.) B r a u n s .

— , Das Schlichten von Kunstseide wahrend der Fabrikation. Kunstseide laBt sich 
nach dom F. P. 6 6 8  004 (C. 1930. I. 921) wahrend der Herst. schlichten. (Rev. univ. 
Soies et Soies artif. 5. 57. Jan. 1930.) B r a u n s .

Albert Parsons Sachs, Die Wollfaser. Vf. bespricht die chem. Zus. der Woll- 
faser, die hygroskop. Eigg., ihre Warmeleitfahigkeit u. den EinfluB der Hitze auf die 
Festigkeit der Faser. (Textile Colorist 52. 382—83. 412. Juni 1930.) B r a u n s .

R. Hiinlich, Wie sich bei Wollgeweben ein roUer und weicher Griff erzielen la/ił. 
Fiir das Reinigen von Wollgeweben eignet sich besonders Terpuril O. Um der Wolle 
einen vollen weichen Griff zu geben, wird das Shrinkverf. angewandt. Eine dafiir 
geeignete Dampfnebelshrinkmaschine wird an Hand einer Abb. beschrieben. (Monats- 
schr. Textil-Ind. 45. 261—62. Juni 1930.) B r a u n s .

R. Burgess, Die Verhinderung von Schimmel durch Seifen und vegetabilische Ole.
Auszug aus der C. 1930. I. 1554 ref. Arbeit. (Textile Colorist 52. 46—48. Jan.
1930.) B r a u n s .

— , Beitrag zum Studium des Entbasłens von Seide mit HUfe von Diastase. Im
AnschluB an die Arbeit von M e u n ie r  u . V a l e t t e  (C. 1930. I. 1402) wird die Ver-
wendung der Eapidase zum Entbasten von Seido behandelt. (Rev. univ. Soies et Soies

Ćhas- E. Mullin und Florence H. Cadwell, Die Kunstseidenole■ II . Eine 
allgemeine Diskussion der gegenwartigen Produkłe und Methoden, mit einem Ruckblick 
auf die Literatur wid die Patenie uber diesen Gegeustand. Erganzung zu dem friiheren 
Artikel (C. 1929.1. 1526.) (Textilc Colorist 52. 375—78. 414. Juni 1930.) B r a u n s .

A. St. Klein, Ungleichmdpigkeiłen in der Sdureverteilung innerhalb eines kochenden 
Sulfitzellstoffkochers. Im AnschluB an die Arbeit von E c k e  (C. 1930. II. 333) teilt 
Vf. Temp.-Unterschiede mit, die bei ein u. derselben Kochung am unteren Konus,

221—23. Febr. 1930.) B r a u n s .

artif. 5. 807—09. Mai 1930.) B r a u n s .
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in der Mitte u. am oberen Konus des Kochers gemessen wurden. (Papierfabrikant 
28. Verein der Zellstoff- und Papicr-Ciicmiker u. -Ingenieure 394. 15/6. 1930.) B e a u n s .

— , Beitrag zur TJntersućhung iiber die Bleiche ton Zellstoff aus Strandkiefer. Nach 
Schilderung der wirtschaftliehen Vorteile Frankreichs bei der Verwertung der Strand
kiefer fiir dic Zellstoffabrikation, werden Kochverss. mit NaOH, besonders iiber den 
EinfluB der Konz. der Laugc auf die Kochung u. die Ausbeute beschrieben. Die Er- 
gebnisse dieser Verss. sind in einer Tabelle zusammengestcllt. Mit den erhaltenen 
Zellstoffen werden Bleichverss. durchgefiihrt. In gleicher Weise werden Sulfatkocli- 
verss. ausgefiihrt. Weiter wird der EinfluB der Kochbedingungen auf die Ausbcuto 
an gebleichtem Zellstoff untersucht. (Papeterie 52. 461—66. 597—98. 642—49. 25/4.
1930.) B e a u n s .

Geoffrey E. Govier, Starkę in der Papierfabrikation. II . Die Herstellung von 
Papiermaclierstarke. (I. vgl. C. 1930. I. 3505.) Nach kurzeń wirtschaftlichen Angaben 
wird die Herst. der Starkę u. ihre Reinigung beschrieben. (Paper-Maker 79. 509—10. 
1/5. 1930.) B e a u n s .

Geoffrey E. Govier, Starkę in der Papierfabrikation. II I .  Die Herstellung von 
liydrolysierter und oxydierter Starkę. (II. vgl. vorst. Ref.) Die Herst. von diinn ge- 
kochter Starkę wird beschrieben. (Paper-Maker 79. 623. 2/6. 1930.) B e a u n s .

Cyril V. 01iver, V erdnderungen der Resultate bei der Papierfestigkeitsprufung. 
Vf. behandelt in einem ausfiihrliehen Vortrag die Faktoren, die die Festigkeitspriifung 
von Papier beeinflussen. (Paper-Maker 79. 595—605. 2/6. 1930.) B e a u n s .

— , Papier mache, seine Zusammensetzung und verschiedenen Herstellungsverfahren. 
Vorsckriften fiir die Herst. u. Zus. von Papier machć. (Papeterie 52. 52&—29. 10/5.
1930.) B e a u n s .

George Voght, Der Sulfatproze/3 und Kraftpapier. (Pulp Paper Magazine Canada 29. 
799—800. 806. 12/6. 1930. — O. 1929. H. 1873.) B e a u n s .

Herbert Brandenburger, Die Acetatkunstseide ais Mischfaser in der Textilveredlung.
VI. bespricht an Hand einiger Kurvenbilder den EinfluB von Essig-, Ameisen-, Milch- 
u. Weinsiiuro bei 110° auf die Festigkeit der Cu-, Viscose- u. Acetatseide. (Monatsschr. 
Textil-Ind. 45. 259—60. Juni 1930.) B e a u n s .

Chas. E. Mullin, Die Luftseide. Nach einem kurzeń histor. Uberblick behandelt 
Vf. die Eigg. der Luftseide, die Arbeitsmethode nach H e e z o g , die Verwendung der 
Luftseide u. ihre Horst, aus Acetylcellulose u. gibt zum SchluB eine ausfuhrliche Zu- 
sammenstellung der Patentliteratur auf dem Gebiete der Luftseide. (Rev. univ. Soies 
et Soies artif. 5. 767—79. Mai 1930.) B e a u n s .

M. Deschiens, Die Meeresalgen und die Industrie der plastischen Massen. Algine 
oder Alginsaure, ein Pektinkorper aus der Algenfamilie der Laminarien. Geschicht- 
liches, Arbeiten u. Patente. Industrielle Herst. der Algine. Herst. der Alginate. Piast. 
Massen. Norgine. Industrielle Anwendung der Alginate. Entmineralisierte Algen. 
Papier u. Cellulose von Zosteres. Yerschiedenes. Zum SchluB wird mitgeteilt, daB 
bei der Extraktion,des J  u. des KC1 oft dio organ. Substanz verloren geht. (Rev. gćn. 
Matićres piast. 6 . 261—75. Mai 1930.) Kónig.

Edward R. Schwarz, Die Verwendung des Mikroskopes in der Teztilindustrie. 
In  Fortsetzung zu C. 1930. L 2187 bespricht Vf. an Hand zahlreicher Abb. die Re
sultate von Mikroaufnahmen von Einzeliaserń u. Geweben. (Testile WTorld 77. 3136 
bis 3139. 3250—52. 24/5. 1930.) B e a u n s .

— , Das Hydrosulfometer. Es wird ein von der Chem.  F a b r i k  P y r g o s  in 
den Handel gebraehtęr App. żur schnellen Best. von Hydrosulfitpraparaten mit Hilfe 
yon eingestelltenIndigolsgg. beschrieben. (Textile Colorist 52. 394. Juni 1930.) B e a u n s .

C. O. Sisler, Ein neuartiger kontinuierliclier S02-JRegistrierapparat. Vf. beschreibt 
an Hand zweier Abb. einen in Gemeinschaft mit R. E. Cooper ausgearbeiteten App. 
zur kontinuierlichen Registrierung des SO,-Geh. in den Gasen von S-Rostófen. (Pulp 
Paper Magazine Canada 29. 791—92. 810. 12/6. 1930.) B e a u n s .

H. A. Rothchild, A. Ely und F. Poppe, Die Hollandermethode zur Beurteilung 
von Zellstoff. (Vgl. C. 1930.1. 145.) Inhaltlich ident. mit der C. 1929. IL  956 referierten 
Arbeit, jedoch mit Abb. der fiir die Blattbldg. erforderlichen App. (Pulp Paper Magazine 
Canada 28- 567—70. 1/10. 1929. Kimberly-Clark Co., Neenah, Wi.) B e a u n s .

Charlotte Boerner, Prufung yon Zeitungsdruckpapier. Es werden kurz die Unters.- 
Ergebnisse der in der Staatsdruckerei der Vereinigten Staaten im Jahrc 1929 unter- 
suchten Zeitungspapierproben mitgeteilt. (Papierfabrikant 28. Verein der Zellstoff- 
u. Papicr-Chemiker u. -Ingenieure 393—94. 15/6. 1930.) B e a u n s .
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Erwin Fabrizi, Beitrag zur Analyse ton Galciumłiypochbritlaugcn. Es wird eine 
Analysenvorschrift zur Best. des akt. Cl-Geh. besclirieben, die unter Verwendung von 
As2 03-Lsg. u. einer Chloraminlsg. die Anwendung des kostspieligen K J  umgeht u. 
gleiehzeitig die Umstandlichkeit der Tupfelmethode vermeidet. Sie liefert gut iiber- 
einstimmende Werte u. ist in 1—2 Min. auszufiihrcn. (Papierfabrikant 28. Verein 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 346—47. 25/5. 1930. Villach-Karnten, 
Cellulosefabrik.) B r a u n s .

Eberhard Grund, Der Einflu/3 wechselnder Versuchsbedingungen auf die Ergebnisse 
der Festigkeitsbestimmung ton Zellstoff en. An Hand zaklreicher Vers.-Reihen wird der 
EinfluB wechselnder Vers.-Bedingungen auf die Festigkeitseigg. von Zellstoff unter- 
sucht u. auf Grund des Vers.-Materials nachgewiesen, daB nur unter strikter Einhaltung 
der Vers.-Bedingungen vergleichbaie Werte fiir die Festigkeit erhalten werden konnen. 
Die Verss. ergaben, daB mit waehsendem Quadratmetergewicht die ReiBlangenwertc 
bis zu einem Maximum, das bei 80 g/qm liegt, steigt, um dann wieder abzufallen; 
eine Absitzzeit des in dem Papierblattapp. aufgegossenen Faserbreis driiekt die ReiB- 
langenwerte bis um 15% herunter. Die mindeste Verdimnung des in den Papierblatt
app. zu gicBenden Faserbreis, um von dem EinfluB der Verdunnung auf die Fcstig- 
keitsergebnisse unabhangig zu sein, betragt 1 : 750. Geringere Verdunnung bewirkt 
niedrigere Festigkeitswerte, eine hóhere hat keinen EinfluB auf die Festigkeit. Mit 
steigendem PreBdruck steigt die ReiBlange bis zu einem Maximum, das bei 120 bis 
150 kg/qcm PreBdruck liegt, um dann rasch zu fallen. Bis zu einer* PreBdauer von
2 Min. steigen die ReiBlangenwertc mit steigender PreBdauer, um dann nahezu konstant 
zu bleiben. Mit steigender Trockentemp. fallen die ReiBlangenwerte. Mit fallender 
Einspannlange der Streifen im ScHOPPERsclien ReiBapp. steigen die ReiBlangenwerto 
erheblich an. (Papierfabrikant 28. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure
329—37. 18/5. 1930.) _ Br a u n s .

A. J. Hall, Die Kupferzahl der GeUulose. Vf. bespricht die neuere Literatur iiber 
die Best. der Cu-Zahl der Cellulose. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 355—58. 9/6.
1930.) B r a u n s .

— , Bildet die Priifung des Querschnittes eine Methode zur Identifizierung ton Kunst- 
seiden ? Nach Besprechung der physikal. Ursachen iiber die Entstehung der Rillen bei 
Kunstseidefaden wird an zahlreichen Abb. von Querschnitten der EinfluB der Spinnbad- 
zus. auf den Querschnitt von Viscosekunstseide, von Luftseide, Cu-Seide, Acetat- 
u. Nitroseide gezeigt. (Rev. imiy. Soies et Soies artif. 5. 567—75. 751—57. April
1930.) __________________  B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Wenzl,
Łustringen. b. Osnabruck), Verfahren zum Bleichen mit HypocJiloriten, dad. gek., daB 
man die wss. Lsgg. der Hypocłilorite in Ggw. oder in voriibergehender Abwesenheit 
des zu bleichenden Gutes mit Ni in Form von Metali, Oxyden oder Salzen in Beriilirung 
bringt. Evtl. setzt man dem Bleichbad Hydroxyde oder Carbonate der Alkali- oder 
Erdalkalimctalle zu. — 10 000 kg Zellstoff werden in einem Bleichholliinder mit der 
nótigen Menge Bleichlauge, der man ca. 32 kg NiO zugesetzt hat, bei gewóhnlicher 
Temp. gebleicht. Die Bleichzeit wird durch den Katalysator 50 bis 75% verkurzt, 
u. zwar bei der gleichen Temp. ohne Schadigung der Cellulose. — 33 kg NiCl3 werden 
mit 381Natronlauge von 42° B6 . zu einer fur 5000 kg Papierrohstoff erforderlichen Bleich
lauge zugesetzt u. bei 40 bis 50° oder auch bei gewóhnlicher Temp. im Bleichhollander 
damit gebleicht. (D. R. P. 498 856 KI. 55 c vom 28/7.1925, ausg. 28/5.1930.) M. F. M.

St. Aczel, Budapest, Bleichen und Ozydieren ton faserigen Stoffen, dad. gek., daB 
man das zu behandelnde Gut den dunklen elektr. Entladungen unmittelbar aussetzt. 
Die Behandlung des Faserstoffes kann im nassen oder trockenen Zustand, unter n. 
oder erhóhtem Druck, bei Zimmer- oder hoherer Temp., sowie durch Bewegen des 
Stoffes zwischen deu Elektroden des Ozonisators durchgefulirt werden. Dieses Verf. 
kann auch soweit durchgefiihrt werden, daB die Cellulose sieh vollstandig in Oxy- 
cellulose umwandelt. (Ung. P. 95 566 vom 29/3. 1927, ausg. 2/12. 1929.) G. Konig.

Carl G. Schwalbe, Eberswalde imd Hermann Wenzl, Fi-ankfurt a. M ., Ver- 
fahren zur Schnellbleiche ton Fasem in Pappenform, dad. gek., daB in die zu bleichende 
Fasermasse ein Drahtnetz eingepreBt wird, das ais Trager der weiehen Fasermasse 
wahrend des Bleichens dient, worauf nach yollzogener Bleiche die Fasermasse vom 
Drahtnetz entfernt, in Breiform gebracht, gewaschen u. weiter verarbeitet wird. 
(D. R. P. 436 554 KI. 55 c vom 21/3. 1924, ausg. 6 /6 . 1930.) M. F. M u l l e r .
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D. D. Brooks, Durban, Siid-Afrika, Miłtel zum lieinigen ton Wolle oder anderen 
Faserstoffen. Es bestelit aus einer, gegebenenfalls mit Na2 S04 versetzton Seife u. Tri- 
natriumphosphat. (E. P. 326 759 vom 24/9. 1929, ausg. 10/4. 1930.) F r a n z .

Paul Buschmann, Zittau, Verfahren und Vorriclitung zum Mercerisieren von Ge- 
weben unter Verwendung von kettenlosen, mit gebogenen Breitstreckwalzen aus-

festatteten Mercerisiermascliinen, 1. dad. gek., daB die Gewebe abweehselnd iiber ge- 
ogene u. iiber gerade zylindr. Lattenbreitstreekwalzen gefiibrt werden. — 2 . Vorr. zur 

Durchfiihrung des Verf. naeli Ansprucli 1, dad. gek., daB hintereinander abweehselnd 
gebogene Breithalter u. gerade zylindr. Lattenausbreitwalzen gruppenweise angeordnet 
sind. — Hierdureh wird das Verziehen der SchuBfaden vermieden. (D. R. P. 498 509 
KI. 8 a vom 15/5. 1928, ausg. 24/5. 1930.) F r a n z .

Raybestos Co., Bridgeport, ubert. von: Izador Jacob Novak, Connecticut, 
V. St. A., Herstellung von Impragniermitteln. 1 Mol. eines Phenols (Plienol, Kresol, 
Xylenol, Pyrogallol) u. 1 Mol. CH„0 werden in Ggw. von mehr ais 0,25 Mol. NH3 kon
densiert. Das W. wird durch Dekantieren bzw. durch Vakuumdest.. entfemt. Nach 
Zugabe von Hexamethylentetramin in einer zur Bindung des unkondensierten Phenols 
ausreichenden Menge wird die M. mit 20—80%. zweclanaBig mit 6 6 %  chines. Holzól 
15—40 Min. auf 80—105° erhitzt u. rasch abgekuhlt. Das erhaltene klare u. fl. Harz ist 
hartbar u. dient zur Impragnierung von Faserstoffen, die auf Reibkorper verarbcitet 
werden. (Aust. P. 20 540/1929 vom 8 /6 . 1929, ausg. 18/2. 1930. F. P. 676165 vom 
4/6. 1929, ausg. 19/2. 1930.) N o u v e l .

Fritz Frank, Berlin, Verfahren zum Widerstandsfdhigmaclien ton Papierstoff - 
massen und -gegensldnden gegen Wasser, Felt, Seife u. dgl. durch Vorbehandlung der 
Oberfliiehe mit einer wss. alkal. Lsg., z. B. NH3, u. Impragnieren mit einer Lsg. von 
Leim, Gelatine, Casein u. a., der evtl. Salze zugesetzt sind, die unter der Einw. des 
Alkalis auf der Oberflache unl. Ndd. bilden. Durch dio Alkali-Einw. wird die Ober
flache des Papierstoffs orweicht u. aufnahmefahig gemacht. (A. P. 1753 565 vom 
26/10. 1925, ausg. 8/4. 1930. D. Prior. 27/10. 1924.) M. F. M u l l e r .

John Brandwood, Birkdale, Southport, Lancaster, England, Verfahren und Vor- 
richtung zum NafSbehmideln von Kettengam in Strangform, dad. gek., daB der Ketten- 
garnstrang mit gleiclifórmiger Spannung auf einen zylindr. gelochten Baum unter 
gleichmaBigem Bedeckcn der gelochten Oberflache des Baumes zwischen den beiden 
Baumflanschen aufgewickelt u. mit kreisender Farbflotto behandelt wird. (D. R. P. 
498 357 KI. 8 a vom 1/1. 1927, ausg. 24/5. 1930. E. Prior. 1/1. 1926.) F r a n z .

Vaman R. Kokatnur, New York, Herstellung von Stickereien, Spitzen usw. Man 
iiberzieht das Stickgarn mit einem Schutzmittel, wie Wachs, Ol, Kautschuk, Kunst- 
harzen, Al-Oleat usw., bestiekt hiermit den Stickgrund aus pflanzlichcr Faser, taucht 
das bestickte Gewebe einige Zeit in starkę HC1, ąuetscht ab u. trocknet ohne zu waschen, 
hierbei wird der Stickgrund briichig u. kann ausgebiirstet werden, das Wachs wird 
von der Stickerei durch Losen entfemt. An Stello der HC1 kann man auch andere 
die pflanzliche Faser zerstorende Mittel, wie ZnCl2, HN03, ELSO,, verwenden. (A. P. 
1748 608 vom 27/5. 1925, ausg. 25/2. 1930.) " F r a n z .

Nashua Manufacturing Co., Nashua, New Hampshire, iibert. von: Richard
G. Knowland, Wollaston, und Gilbert T. Loveridge, Boston, Massachusetts, WoU- 
ahnlichmachen von Baumwollgamen oder -geweben. Man behandelt Baumwolle mit 
Mercerisiorlauge so lange, bis sie geniigend geąuollen ist, entfernt dann einen betracht- 
lichen Teil der Lauge, trocknet unter Erwiirmen u. entfemt schlieBlich den Rest der 
Lauge. (A. P. 1751089 vom 11/5. 1926, ausg. 18/3.1930.) F p.a n z .

Marie Bourrand und Desire Gustave Jacąueline, Frankreieh, Gewinnung 
von farblosem Papierstoff aus gefarbten Papierdbfdllen durch Waschen mit verd. w. 
Sodalsg., wobei neben Schmutz auch die Fettstoffe entfernt werden, ferner durch 
Kochen 1 Stdo. lang mit NaHS03-Lsg., die 30 ccm NaHS03-Lsg. von 38° B?. im 
Liter W. enthalt. Nach dem Auswasehen wird die M. in eine k. Lsg. von 5 kg KMn04  

in 11 W. 2 Stdn. eingetaucht, ausgewaschen u. mit einer k. 3%ig. NaHS03 -Lsg. nach- 
behandelt. (F. P. 681174 vom 10/7. 1929, ausg. 12/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Process Engineers Inc., iibert. von: Judson A. de Cew, Mount Vemon, New 
York, Leimen ton Papierstoff. Zu dem Papierstoffbrei wird zunachst eine Aluminium- 
sulfatlsg. in Mengen bis zum pn 5 bis 6 , 8  zugesetzt u. dann dio Kolophonium-Harz- 
leimlsg. zugegeben. Durch dio vorherige Behandlung mit einer Al2(S04 )3-Lsg. wird dio 
Faser fiir die Harzleimlsg. auinahmefahiger gemacht. (A. P. 1753 775 vom 24/5.
1929, ausg. 8/4. 1930.) M. F. M u l l e r .



1014 H xvm. F a s e r- u . Sp in n s t o f f e  ; P a p ie r  u s w . 1930. II.

Mead Pulp & Paper Co., Dayton, Ohio, iibert. von: John Traquair, Chilli- 
cothc, Ohio, Verfahren und Apparatur zur Herstellung von Papier olme Zweiseitigkeit. 
Von zwei iiber Walzen getrennt laufcnden Drahtsieben, die an der unteren Saugwalze 
mit Papierstoff belegt werden, wird die Papierbahn derart abgehoben u. uber Rollen- 
giingo gefuhrt, daB die beiden Bahnen zu einer Paplerschicht vereinigt u. in iiblieher 
Weise weiteryerarbeitet werden. An Hand von Zeielmungen ist die App. u. der Gang 
des Verf. besobrieben. (A. P. 1751256 vom 3/4. 1926, ausg. 18/3. 1930.) M. F. M.

Ernest Lionne, Swampsoott, Massachusetts, Herstellung von celluloidhalligem 
Papier. Celluloid wird in einem mit W. misclibaren Losungsm. gel., z. B. in Aceton, 
Holzgeist etc., u. dann durch Zusatz eines Gemisclies yon W. u. des entsprechenden 
Losungsm. ausgefiillt. Das ausgefallte Celluloid wird im Hollander zu dem Papier
stoff zugegeben, der in iibhcher Weise auf Papier oder Pappe yerarbeitet wird. Das 
gewonnene Prod. ist bart u. steif. Z. B. wird eine 15%ig. Celluloidlsg. mittels eines 
Gemisclies aus 1 Teil Losungsm. u. 3 Teilen W. gefallt. (A. P. 1752802 vom 12/11.
1928, ausg. 1/4. 1930.) M. F. M u l l e r .

Bennett Inc., iibert. von: George Arthur Brown, Salem, Massachusetts, Iler- 
stellmig von uasserdichtem Papier oder Pappmatcrial unter Verwendung von Wachs- 
papierschnitzeln oder -abfallen, die mit Papierstoffbrei im Hollander innig yermahlen 
werden, worauf dio Temp. der M. so hoch gebracht wird, daB die Harze schmelzen, 
wobei evtl. noch Harze, wie Carnauba- oder Montanwachs, zugesetzt werden. Naehdem 
die M. gut geliollandert worden ist, wird zweckmaBig noch eine h. Na2 Si03-Lsg. zu
gesetzt, um die M. moglichst fein zu dispergieren. Nacli dem Abkiiklen unterlialb 
des Erstarrungspunktes des wasserdiclitmachenden Mittels wird Alaun oder ein anderes 
Fallungsmittel zugesetzt, um eine schwach saure Rk. zu erzeugen, wobei das Alaun 
sich mit dem Na-Silicat umsetzt u. feine Flocken von Al-Silicat sich ausscheiden, 
die sich mit den wasserfesten Stoffen auf der Faser Yerbiuden. iSTach dem Verarbeiten 
auf der Papiermaschine wird das Papier oberhalb des F. des Wachses erwarmt, um eine 
innige Yereinigung heryorzurufen. (A. P. 1753 690 yom 23/10. 1926, ausg. 8/4.
1930.) M. F. M u l l e r .

Masa G. m. b. H., zur Herstellung kiinstlicher Ob er flach en, Deutschland, 
Herstellung ton Papier mit Holzaderimitation durch Farben des Papiers in der Farbę 
der Holzgrundlage u. • Eindriicken der Holzadern oder durch Aufdrucken mit einer 
dunkleren Farbę ais die Holzgrundlage. (F. P. 680 979 yom 29/8. 1929, ausg. 8/5,
1930. D. Prior. 15/8. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kuno Franz, 
Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung ton Papier mit reliefartig wirkender Ober- 
fldche durch Aufspriihen yon Farbstoffen oder dereń Lsgg. in schriiger Richtung, 
gek. durch die Verwendung gefiirbter oder ungefarbter Kleistermarmorpapiere ais Aus- 
gangsstoff. (D. R. P. 498627 Kl. 55 f yom 23/1. 1926, ausg. 27/5. 1930.) M. F. Mu.

Franz Anton Bayer, Aschaffenburg a. M., Verfahren zur Herstellung gemusterter 
Papierauflagen fiir beliebige Unterlagen, dad. gek., daB zwischen Unterlage u. Auflage 
eine farbige oder farblose Schmelzmasse eingebettet wird, Welche bei Anwendung stellen- 
weise heifien Pragedrucks zum Schmelzen sonie Durclischlagen gelangt u. die Auflage 
gemustert durclidringt. Ais Schmelzmasse dient z. B. Wachs oder Paraffin, der eytl. 
ein Klebstoff, der z. B. auch durch Hitze belebbar ist, nie Gelatineleim, zugesetzt 
wird. Evtl. werden die Papierauflagen selbst ruckseits mit der erforderlichenfalls 
auch klebfahigen Schmelzmasse yersehen, wobei z. B. die Verb. mit der Unterlage 
u. der klebfaliig vorbereiteten Auflage nur durch stellenweisen HeiBpriigedruck unter 
gleichzeitiger Herausholung der Musterung erfolgt. Die Schmelzmasse wird z. B. 
beim Kaschieren bestimmter Auf- u. Unterlagen dem erforderlichen Klebstoff bei- 
gemiseht. Die Papierauflagen konnen ruckseits selbst eine Farbung aufweisen oder 
dereń Oberflaelien sind in fein durchbrochener Verteilung, z. B- punktartig oder ge
mustert, mit Bronze, GUmmer o. dgl. yersehen. Ebenso konnen die Papierauflagen 
eine Oberfliiche mit einem perhnutter- oder eisimitierenden oder sonstwie irisierenden, 
changierenden oder krystallisierenden Glanzauftrag oder -iiberzug besitzen. Ais Unter
lage findet ein transparentes oder beim heiBen Pragedruck infolge der durchschlagenden 
Schmelzmasse transparent werdendes Materiał Verwendung, so daB bei dureli- 
fallendem Licht Transparenteffekte entstehen. (D. R. P. 498708 KI. 55 f vom 18/5.
1927, ausg. 28/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Einar Morterud, Norwegen, Verfahren und Apparatur zum Verkochen ton Holz- 
stoff mit móglichst geringer Menge Kochfliissigkeit, die durch ein Yerteilungssieb
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uber die Holzstiickchen in dem Koeber lierabrieselt u. sieh am Boden nach dem Durch- 
laufen dureh ein Filter ansammelt. Von hier wird die Kochlauge mittels einer Pumpe 
in einen Erliitzer geleitet, wo sie wieder auf Temp. gebracht wird u. von wo sie wieder 
in den Kocher zuriickgeleitet wird. Evtl. werden mehrere SammelgefaCe u. auch 
mehrere Kocher benutzt, wobei die Móglichkeit gegeben ist, mit mehreren vorschieden 
konzentrierten Kochfll. zu arbeiten. An Hand einer Zeichnung ist die App. beschrieben. 
(F. P. 680 980 vom 29/8. 1929, ausg. 8/5. 1930. N. Prior. 10/9. 1928.) M. F. M u l l e r .

Alfred M. Thomsen, Sankt Francisco, Kalifornien, Befreień der Cdhdosefasern 
von Inkrustan dureh Kochen mit einer Alkalisulfidlsg., Waschen, Bleichen mit Alkali- 
manganat unter Durclileiten von C02  u. Nachbehandlung mit S02. (A. P. 1 758 896 
vom 1/8. 1927, ausg. 13/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Erich Laaser, Berlin, Verfahren zur fortlaufenden Herstellung von Zellstoff, bei 
dem Rohstoff u. AufschluBfliissigkeit sich im Gegenstrom bewegen, unter Verwendung 
eines geschlossenen Kochers mit offenem Standrohr, dad. gek., daB der Rohstoff fort- 
laufend dureh das Standrohr von oben eingefuhrt u. die verbrauchtc Lauge fort- 
laufend oben aus dem Standrohr abgefiikrt wird. An Hand einer Zeichnung ist die 
App. beschrieben. (D. R. P. 499 010 KI. 55 b vom 11/12.1926, ausg. 30/5.1930.) M.F.M

Cornstalk Products Co. Inc., New York, iibert. von: Elton R. Darling, Decatur, 
Illinois, Herstellung von nicht faserigem Cellulosemehl aus Baumwollsamenschalen dureh 
Erhitzen mit einer oxydierenden Lsg. unter Druck, Auswaschen u. Erhitzen mit NaOH 
u. Na2 S03  unter Druck, Auswaschen, Bleichen u. Trocknen. Dabei werden alle Nieht- 
Cellulosestoffe wegosydiert u. dio reine Cellulose bleibt ais Mebl zuriick. (A. P. 
1751267 vom 7/6. 1928, ausg. 18/3. 1930.) M. F. M u l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
xon Cellulosee,stern. Man behandelt dio Cellulosederiw. der Xanthogensdure, z. B. 
Cellulosezantliogenat, mit den Anhydriden organ. Sauren in Ggw. oder in Abwesenheit 
von Verdunnungsmitteln mit oder ohne Katalysatoren. Ais Ausgangsmaterial kann 
man auch mit Cellulosexanthogenat impragniertes Textilgut verwenden, ferner Cellulose- 
xanthogenatfaden, Filme, Bandor, wie sie bei der 7jscoseverarbeitung erhalten werden, 
mit dem Unterschied, daB die verfalirensgemaB zu Terarbeitenden Gebilde nicht oder 
nur schwach regeneriert werden. Das Verf. dient insbesondere auch zur Herst. von 
Effektfaden. (F. P. 678747 vom 19/7.1929, ausg. 3/4.1930. Schwz. Prior. 1/6.
1929.) E n g e r o f f .

William D. Mount, Lynchburg, Virginia, ubert. von: William Cauldwell 
Munro, Montreal, Quebee, Herstellung von Sulfatzellstoff dureh Kochen yon Holz mit 
Alkalilauge, Trenflen des gekochten Zellstoffs von der Kochlauge, Wiedergewinnung 
des AlkaKs aus der Kochlauge in fester, unreiner Form, Auflosen des unreinen Prod. 
u. Abtrennen der Verunreinigungen dureh Dokantieren, Konistizieren der dekantierten 
Fl., Wiedergewinnung des Kalkes aus dem Schlamm u. Verwendung der klaren, dekan
tierten Fl. zum Verkochen. Das Verf. wird kontinuierlich ausgefiihrt. An Hand einer 
Zeichnung ist die Apparatur u. der Gang des Verf. beschrieben. (A. P. 1756 432 
vom 13/4. 1927, ausg. 29/4. 1930. Can. Prior. 1/3. 1927.) M . F. M u l l e r .

Hugh Flether Moulton, England, und Ernest Tschudin, Schweiz, Her
stellung von Nitrocellulosc. Man verwendet die Cellulose in Form fester Schnure 
oder Kiigelchen, die befahigt sind, ihre Form wahrend der Nitrierung u. der nach- 
folgenden Arbeitsgange beizubelialten. Man verbraucht auf diese Weise sehr viel 
weniger Saure, z. B. nur 1  kg Saure auf 100—130 g Cellulosokugelehen. (Aust. P. 
20 575/1929 vom 10/6.1929, ausg. 7/1. 1930. E . Prior. 16/6. 1928.) E n g e r o f f .

N. V. Fabriek van Chemische Produkten, Holland, Herstellung von Acetyl- 
nitrocellulose. Man acetyliert Nitrocellulosc in Ggw. von H 2 SO., bis 95% u- uberlaBt 
das Reaktionsgemisch der Ruhe, bis die H,S0 4 dureh CH3 C(52H ersetzt ist. Das Verf.- 
Prod. kann auf Kunstseide von besonders hoher NaBfestigkeit verarbeitet werden. 
(F. P. 680 385 vom 16/8. 1929, ausg. 29/4.1930. Holi. Prior. 24/8. 1928.) E n g e r o f f .

Comptoir des Textiles Artificiels, Paris und Henri Chavassieu, Izieux, Frank- 
reich, Yerfahren zur Erzeugung einer wolldhnlichen Cellulosefaser. (D. R. P. 498156 
Kl. 29 b Tom 2/2. 1927, ausg. 19/5. 1930. F. Prior. 3/4. 1926. — C. 1927- II. 655 [E. P. 
268 734].) E n g e r o f f .

Cuprum (Soc. Anon.), Schweiz, Behandeln von Kunstseidestrangen auf feuchtem 
W eg e. Die offenen nicht zu Gebindcn gekniipften Strange werden in Lagen iiber- 
einander angeordnet u. der Einw. einer Behandlungsfl., zweekmaBig der einer um- 
laufenden, ausgesetzt. Die Kunstseide kann ungezwirnt oder schwach gezwirnt ver-
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arbeitet werden. (F. P. 674729 vom 8/5. 1929, ausg. 31/1. 1930. D. Priorr. 19/5. u. 
20/6.1928.) E n g e r o f f .

J. P. Bemberg, Akt.-Ges., Barmen-Rittershausen, Behandeln von Kunstseide- 
strangen auf feuchtem Wege. (Aust. P. 20146/1929 yom 18/5. 1929, ausg. 10/12. 1929.
D. Prior. 19/5. 1928 u. Aust. P. 20 757/1929 [Zus.-Pat.] vom 20/6. 1929, ausg. 21/1.
1930. D. Prior. 20/6. 1929. — vgl. vorst. Ref.) E n g e r o f f .

Courtaulds Ltd., London, Verfahren und Vorrichtung zum Trockenspinnen von 
kiinstlichen Fdden in einer geheizten Spinnkammer. (D. R. P. 498 418 KI. 29 a vom 
18/5.1927, ausg. 22/5.1930. E. Prior. 19/7.1926. — C. 1928.1. 770 [E. P. 278 814].) Eng.

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedćs Thomson-Houston, 
Frankreich, Herstellung von Phonographenplatten. Resorcin u. Furfurol werden in 
Ggw. yon Acetylcellulose kondensiert. — Z. B. laBt man auf 34 Teile Resorcin, 61 Teile 
Furfurol u. 5 Teile Acetylcellulose gasformige oder wss. HC1, gegebenenfalls in Ggw. 
von 100 Teilen Holzmehl, einwirken. Das gebildete Harz ist hartbar u. dient zur Herst. 
der auBeren Schichten von Phonographenplatten. (F. P. 680 022 vom 10/7. 1929, 
ausg. 24/4. 1930. E. Prior. 11/7. 1928.) N o u v e l .

Constantin Chilowsky und Paul Breton, Frankreich, Membranen, insbesondere 
fur Lautsprecher. Feines Gewebe (Seidenmusselin oder Tlili) wird auf einen Rahmen 
aufgespannt, der, um eino glatte Oberflache zu bekommen, auf eine FI., die nicht in 
das Gewebe einzieht, z. B. Hg, aufgelegt wird. Auf das Gewebe wird dann ein Lack, 
z. B. Celluloseaeetat in einer Lsg. von Amylacetat, aufgegossen. Das Ganze kann, 
wenn man eine elektr. leitende Membran erzeugen will, metallisiert werden. Es ent
steht eine Membran von iiberall gloicher Starkę u. groBer Widerstandsfiihigkeit, die 
ihre Form immer beibehalt. (F. P. 680596 vom 28/12. 1928, ausg. 2/5. 1930.) G e is z l .

Soc. an. La Cellophane, Frankreich, Masse zu Platten fiir Sprećhmaschinen, 
bestehend aus einer Lage Gelatine zwischen zwei Hauten von Cellulose. Der Gelatine 
kónnen inerte Stoffe, wie z. B. ZnO, zugesetzt werden. AuBerdem kann innerhalb 
dieser Schicht eine Lage von Papier, Vulkanfiber oder Metali angebracht sein. Die M. 
laBt sich durch Erwiirmung leicht formen, ist leiclit u. unzerbrechlich. (F. P. 681116 
yom 3/1. 1930, ausg. 9/5. 1930.) G e is z l e r .

[russ.l M. J. Kitziss und A. M. Rjausow, Fabrikation von Viscoseseide. Moskau: Technischer
Staatsyerlag 1930. (61 S.) Rbl. 1.— .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Heyer, Die Entstehung und der Nachweis des Wasserstoffs in Betrieben unter Tage. 

Das Auftreten von H, in Bergwerksbetrieben u. seine Best. in Grubenwettern durch 
Verbrennung mit Pd-Asbest oder durch Adsorption an kolloidem Pd werden besprochen. 
Zum Nachweis geringer Mengen H 2 ist das Verf. von FLEISSNER sehr geeignet, das 
auf der Red. von Molybdansaure durch Pd-H2 beruht. Aus einem Vergleich des ent- 
stehendeń blauen Farbtones mit Standardfarblsgg. laBt sich der H2-Gehalt colorimetr. 
ermitteln. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 23. 77—78. Eisleben.) M e t z .

E. Roser, Die Verwertung des Aicher-Verfahrens zur Tieftemperaturverlcohung 
in England. Um die in yerschiedenen Fach- u. Tageszeitungen erschienenen u. yiel- 
fach entstellten Auszuge seines Berichts „Uber die Wirtschaftlichkeit der Entgasung 
von Brennstoffen“ zu berichtigen, gibt der Vf. kurz den Inhalt des Berichts an. 
(Chem.-Ztg. 53. 729. 18/9. 1929.) J u n g .

A. Thau, Die Verwertung des Aicher-Verfahrens zur Tieftemperatunerkokung 
in England. Der Vf. wendet sich dagegen, daB R o s e r  (vgl. vorst. Ref.) nur neben- 
sachliche Punkte behandelt, anstatt die gegen das AicHER-Schwelverf. gerichteten 
Aagriffe, auch der engl. Presse, zu widerlegen. (Chem.-Ztg. 53. 729. 18/9. 1929.) J u n g .

A. Thau, Wirtschaftlichkeit der Tieftemperaturuerkohing in Deutschland. Yf. gibt 
don Braunkohlendurehsatz in den yerschiedenen Ofensystemen fiir Deutschland mit
3 Millionen Tonnen pro Jahr an. (Vgl. A. Thau, Die Schwelung yon Braun- u. Stein- 
kohlen, Halle/Saale, 1927; C. 1927. IL 1780.) (Engin. and Finance 21. 75—78. 
Aug. 1929.) F r ie d m a n n .

Ernst Wilke-Dorfurt und Hermann Romersperger, Uber den Jodgelw.lt der 
Kohle. Zur Unters. von 12 Kohlesorten verschiedener Lagerstatten diente folgende 
Methodo; Die auBerst fein gepulyerte Kohle wurde im Fe-Tiegel mit konz. K 2C03- 
Lsg. u. 50°/oig. A  ubergossen u. im Druekautoklayen ca. 8  Stdn. auf 270—280°, ent-
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sprecheńd einem Druck von 70—80 at, erhitzt. Nach Abtrennung des Kohleriickatandes 
von der J  enthaltenden Lsg., wurde in dieser das J  durch Titration mit Natrium- 
thiosulfat bestimmt. Die Kohleproben, die in ihrem Alter zwischen anthracit. Stein- 
kohle u. jugendlicher Braunkohle schwankten, zeigten keincn Zusammenhang zwischen 
Jodgeh. u. Alter. Der J-Geh. schwankte zwischen 0,85 u. 11,17 mg J  pro ke Kohlo 
bei einem Mittelwert von 0 mg -J pro kg. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 186. 159 
bis 164. 23/1. 1930. Stuttgart, Labor. f. anorgan. Chem. u. anorgan.-chem. Techno
logie d. Techn. Hochsch.) DusiNG.

D. J. W. Kreulen, Uber die bei der BeJiandlung verschiedener Steinkohlenarten 
mit konzentrierler Schwefelsdure und Salpetersaure freiwerdenden Warinemengen. Vf. 
hat nach der Methode von B u r s t in  u. W in k l e r  (C. 1929. H. 1038) dio Warme- 
;ntw. bei der Benetzung von 0,5 g feingepulverter KohJe mit konz. S04H 2 bzw. N03H 
gemessen. Er hat Kohlen yerschiedenen Inkohlungsgrades u. die Gefiigebestandteile 
der Stcinkohle untersucht, u. die Abhangigkeit der entwickelten Warmemenge von 
dem Geh. der Kohlen an fliichtigen Bestandteilen aufgezeichnet. Dio mit N03H ge- 
fundenen Zahlen lagen annahernd auf einer Kurve, wahrend die Werte der S04H2- 
Verss. ziemlich unregelmaBig yerteilt waren, u. nur im groBen u. ganzen einen Zu
sammenhang zwischen dem Geh. der Kohlen an fliichtigen Bestandteilen u. der bei der 
Oxydation entwickelten Warmemenge erkennen licBcn. (Brennstoff-Chem. 11. 41—43. 
1/2. 1930. Rotterdam, Lab. f. Brennstoff-Chemie Gliickauf.) B o r n s t e in .

Georg Klose, Kaltteer. Kaltteer, ein neues Teererzeugnis, das prakt. gegen 
Witterungseinfliisse unempfindlich ist, zeichnet sich dadurch aus, daB zu seiner Ver- 
arbcitung auf der LandstraBe nur eine kleine Spezialmasclnne benótigt wird, dereń 
Kosten ca. ein Viertel der fiir ein Aggregat fiir HeiBeinbau benótigten Summę betragt 
u., daB derEinbau auch ganz erheblich billiger ist. Vf. gibt nahere Daten des Fabrikats 
der Asphaltfabrik Dr. Sc h l ie m a n n , Berlin-Rudow, sowie Zahlen iiber Material- 
yerbrauch u. Arbeitskosten. (Asphalt u. Teer 30. 667—70. 18/6. 1930. Berlin.) H o s c h .

Andre Pignot, Die Industrie des koniprimierten Gases und ihre Zulcunft. Seit 
1926 bringt dic Soeićtć du Gaz de Paris komprimiertes Leuchtgas in Stablflaschen 
in den Handel. Eine Entferung des 02, dio an sich iiber Ni-Asbest bei 280—300° mog- 
lich ware, ist uberfliissig, da der 0 2 -Geh. unter der Entflammbarkeitsgrcnze (zu 7—8 %
0 2 bei 150—200 at bestimmt) bleibt. Die Temp.-Erhohungen bei der stufenweisen 
Kompression sollen 80—100° nicht iibcrschreiten. Dio Verwendungsmoglichkeiten des 
komprimierten Gases werden eingehend erórtert. (Revue Pćtrolifćre 1930. 857—59. 
861—62. 21/6. 1930. Paris.) R. K. M u l l e r .

P. Parrish, Ammoniak ais Nebenprodukt — eine wirtschaftliche Betrachtung. 
Die Erage, ob es fiir Gaswerke wirtschaftlich ist, starkes Gaswasser herzustellen, hiingt 
ab von ihrer Eignung, ein Konz.-Verf. anzuwenden, von der Starkę des hergestellten 
Gaswassers, von dem Kostenverhaltnis des Transports von starkem u. schwachem 
Gaswasser, von den Konz.-Kosten u. von dem relatiyen Wert des schwachen u. starken 
Gaswassers. Diese- Faktoren werden eingehend besprochen u. danach grundsatzlich 
festgestellt, unter welchen Bedingungen bei Weiterverarbeitung des Gaswassers auf 
(NH4 )2S04 eine Konzentrierung im einzelnen Falle rentabel ist. (Chem. Age 22. 573 
bis 576. 608—09. 28/6. 1930.) R. K. M u l l e r .

Leopold Singer, Yorschldge zur Vorbehandlung und Entwasserung von Olen. Der 
Yf. bringt eine Zusammenstellung der wichtigsten Patente, welche die Entwasserung 
insbesondere von Rohol bzw. die Demulgierung bezwecken. (Petroleum 26. 692—95. 
18/6. 1930.) H o s c h .

B. Tarassow und N. Popowa, Uber die Kondcnsation der Kohlenwasserstoffe bei 
BeJiandlung mit Schwefelsaure. Bei der Behandlung einer durch Pyrolyse von Kerosin 
erhaltenen &?t.-Fraktion bei 200° mit 90%ig. H 2 S04, zweeks Best. der Olefine fanden 
Vff., daB die Menge der nicht polymerisierten Olefine kleiner war, ais die der polymeri- 
sierten, bei der Dest. im Ruckstand verbleibenden Olefine, wahrend die Anilinpunkte 
stets niedriger waren, ais fiir die von Olefinen befreite Bzn.-Fraktion. Dio Unters. 
ergab, daB dies auf Kondensation der ungesatt. KW-stoffe mit den aromat. KW- 
stoffen zuruckzufiihren ist. Durch Zusatz von Bzl. wird diese Kondensationsrk. be- 
giinstigt. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 1930. 260—61. 1930. 
Grosnyj.) Sc h o n f e l d .

S. Jachzel, Uber Slampf- und WalzaspJialt aus naturlicJiem und synthetischem 
Asphaltmaterial. Die Giite von Stampfasphalt ist nicht nur von der Qualitat des
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Bitumens, sondern yornehmlich von der CJualitat des Kalksteins abhangig, der 90% 
u. mehr des Stampfasphaltbelages ausmacht. — Angaben zur Best. der Widerstands- 
fahigkeit etc. von Stampfasphalt folgen. — Vf. berichtet iiber Entdeckung von Walz- 
asplialt u. das Vork. von natiirlicliem bituminoscm Sandstein. — Vf. erliłutert eine 
yon ihm ausgearbeitete, patentierte, in der Praxis angewandte Methode zur Horst, 
eines synthet. Asphaltes, bei dem die minerał. Stoffe mit Bitumen in yollkommener 
Weise impragniert werden u. bei dem durch genaue Auswahl der Ausgangsstoffe eine 
StraCendecke yon auBerordentlich giinstigen Eigg. hergestellt wurde. (Asphalt u. Teer 
30. 615—18. 4/6. 1930. Berlin.) H o s c h .

Franz Limbach, Uber die Anwendbarkeit der polnischen, paraffinreicheren Asphalte 
fiir StrafieTibauzweckc. Der Vf. wendet sich gegen die Ansicht, daB die pdn. Asphalte 
wegen ihres holien Paraffingeh. (2—10%) fiir den StraBenbau ungeeignet seien. — 
Auf Grund von Unterss. im Laboratorium der staatlichen Mineralolfabrik in Drohobycz 
kommt er zu dem Resultat, daB die scklechten Erfahrungen mit poln. Asphalten nur 
auf i liro Yerwendung in ungereinigtem Zustand zuruckzufuhren sind, u. daB man durch 
entsprechende Zubereitung des Asphalts, der durch Dest. eines paraffinreicheren poln. 
Roholes gewonnen wird, ein Materiał erhalt, das den besten amerikan. StraBenasphalten 
gleicht. Versuchsresultate werden angegeben. (Petroleum 26. 683—86. 18/6.
1930.) H o s c h .

George Winchester und R. K. Reber, Anderung der Oberflachenspannungen 
von Schmierdlen mit der Temperatur. Vff. bestimmten die Oberflachenspannungs- 
temperaturfunktion yon 8  Mineralólen zwischen 80—300“ nach der Steighohenmethode. 
Es zeigt sich, daB D. u. Oberflachenspannung lineare Funlctionen der Temp. sind, 
Sind die D.-Temp.-Kurven yon zwei Olen ident., so gilt dasselbe fiir ihre Oberflachen- 
spannungstemp.-Kurve. 3 Tabellen biingen das Zahlenmaterial. (Ind. engin. Chem. 21. 
1093—96. Nov. 1929. New Brunswick, R u t g e r s  Univ.) K. W o l f .

H. Hassenbach, Flamm-, Brenn- und Ziindpunkt bei Schmierolen unter Druck. 
Bei Drucksteigerung geht die mit dem Druck zunachst ebenfalls ansteigende Flamm- 
punktskurve bald in die Brennpunktskurve, die sich mit dem Druck ungleichmaBig 
andert, tiber; die vereinigte Flammpunkts- u. Brennpunktskurye liiuft frtiher oder 
spater mit der Ziindpunktskurve zusammen. Es erscheint richtig, bei hohen Druckcn 
nur den Ziindpunkt unter dem entsprechenden Druck der Beurteilung der Ver- 
dampfbarkeit eines Ółes zugrundezułegen. (Warnie 53. Sonder-Nr. 444—48. 14/6.
1930.) T y p k e .

Alfred von Engel, Eleklrische und gasanalytische Untersuchun-gen von Lichtbogen 
in Ol. Eingangs werden friihere Arbeiten eingehend diskutiert (C. 1930. I. 2340). 
An einem Lichtbogen unter 01 wurde die Mindestbrennspannung, die elektr. Brenn- 
feldstarke in der positiyen Saule, sowie die Ziind- u. Loschspannung oscillograph. 
gemessen. In der Gasmenge, welche bei stationarem Bogen von der Stromstarke, 
bei kurzem Bogen auch von der Lange abhangig ist, steigt der H2 -Geh. der Zers.-Gase 
mit der Stromstarke an u. wird bei groBer Bogenlange geringer. Es wird calorimetr. 
ćrwiesen, daB der gróBte Teil der Bogenenergie ais Warme im Ol auftritt. An eine 
Best. der GróBe des Oldampfgeh. der Gasblasen schlieBt sich eine spektroskop. Unters. 
des Bogens. Es wird eine yollstandige Energiebilanz aufgestellt u. die Temp. der 
Gasblase geschiitzt. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-IConzern 9. 7—41. 22/3. 1930. 
Siemensstadt, Wiss. Abt. d. Siemens-Schuekertwerke A.-G.) Sc h u s t e r iu s .

— , Ein neuer Farbstoff fiir SchmieroU. Durch Einwirkung yon A1C13  auf Naphthalin 
laBt sich ein Farbstoff, cler Schmieroł die Fluorescenz u. Durchsiehtfarbe, die penn- 
sylyan. Ol eigentiimlicli ist, yerleiht, herstellen. (Petroleum 26. Nr. 24. Motoren- 
betrieb u. Maschinenschmier. 3. 14—16. 11/6. 1930.) T y p k e .

Johann Eggert, Uber die trockene Holzdestillation in Ilufiland. I. u. II. Abhand- 
lung iiber die Organisation u. Arbeitsweise bei der trockenen Dest. des Holzes in RuBland. 
(Chem.-Ztg. 54. 409—10. 431—33. 28/5. 1930. Berlin-Karlshorst.) J u n g .

H. A. J. Pieters, Uber die Erweicliung der Asche von festem Brennstoff. Vf. hat 
die von B u n t e  u .  B a u m  (C. 1928. I. 1736) angegebene Methode zur Best. der Er- 
weichungskurye yon Brennstoffaschen angewandt. Es zeigt sich, daB yerschiedene 
Typen yon Schmelzkurven erhalten werden, u. der Aschenschmelzpunkt nicht yiel 
niitzt. Yon 28 Aschenproben wurde der Sehmelzindes nach GASBEL untersucht. Auch 
dieser yermag nur in einigen Fallen etwas iiber das Verh. der Aschen beim Erweichen 
auszusagen. Vf. teilt die Yerss. in drei Gruppen: Erweichung <1250°, Em-eichung
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>1250°, die Aschen erweichen, sclimelzen aber erst.bei einer koheren Temp. Infolge 
der groBen Zabl Komponenten ist die Beziehung zwischen Erweichung u. Aschenzus. 
keine einfache. (Chem. Weekbl. 27. 331—34. 31/5. 1930. Heerlen, Zentrallab. d. Staats- 
gruben in Limburg.) K. W o l f .

Stefan Szalai, Vorrichtung und Methode zur Bestimmung der Farbę von Mineral- 
iilen und dhnliclien Stoffen und Bestimmung des Mengenverhdltnisses in Olgemischen.. 
Durch eine in das HAMMER-ENGLERsche oder ahnliche Colorimeter einsehaltbare 
Metallhiilse, die zwischen zwei Glasplatten eingeschlossen, eine stets gleichbleibende 
Vergleichsfliissigkeit enthalt, ist sichere Messung der Farbtdne moglich. (Petroleum 26. 
Nr. 24. Motorenbetrieb u. Maschinenselimier. 3. 7—9. 11/6. 1930.) Typke.

Tlialer, Graphische Methode, um die Zusammensetzung der Abgase von Explosions- 
motoren dem, Gewichte nach zu berechnen. Vf. leitet die Konstruktion eines Diagramms 
ab, bei dem aus der Analyse der Motorabgase sieh die Gewichtsmenge der bei der 
Verbrennung von 1 g Triebstoff entstehenden Gase N, W.-Dampf, C02, CO u. Rest-0 
ableiten laBt. (Ann. Office Nat. Combustibles liquides 4. 507—14. Mai/Juni 
1929.) __________________  B ó r n s t e in .

H. Franki, Melykut (Ungarn), Brikettherstdlung, dad. gek., daB man Sagemehl u.
Kohlenstaub oder Abfallkohle, oder Abfallkoks mit einem Bindemittel mischt, formt 
u. troeknet. Ais Bindemittel wird Teer yerwendet. (Ung. P. 95 661 yom 17/12. 1927, 
ausg. 2/12. 1929.) G. K o n ig .

A. Móry, Budapest, Vorrichlung zur Verwerlung der bei der Kohlendestillatim. 
anfallenden Abwdsser, dad. gek., daB man in Warmeaustauschern das Dest.-W. erhitzt 
u. die entweichenden Gase in einer auf den Austauscher ąufgesetzten kombinierten 
Absorptionskolonne zuerst mit Na(OH) die Phenóle, dann mit H 2 S04 das NH 3 ais 
(NH^oSOi gewinnt. Vermittels eines Dephlegmators u. einer Kiihlvorr. erhalt man 
noch eine konz. Acełonhg. (Zeichnung). (Ung. P. 95 6 8 8  yom 5/5. 1927, ausg. 2 /1 2 .
1929.) G. K o n ig . 

Bitumuls Kaltasphalt Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Herstellung von Emul-
sionen aus geschmolzenen Olasphaltcn. (D. R. P. 499 713 KI. 23 e vom 22/1. 1925, 
ausg. 12/6.1930. F. Prior. 14/11.1924. — C. 1925. II. 1239 [F. P. 588 8 8 6 ].) R ic h t e r .

J. A. Greene und Bindphast Products Ltd., Westminster, Brennstoff. Kohle 
wird mit einer geringen Menge yon gebranntem Dolomit gemischt u. mit CU-W. oder 
verd. HCl zu einer piast. M. angeruhrt u. danach brikettiert. Man kann auch noch 
Alaun u. zur Herst. eines langsam brennenden Brennstoffs Ton u. dgl. zusetzen. 
(E. P. 324 081 yom 18/10. 1928, ausg. 13/2. 1930.) D e r s in .

Robert Wilhelm Strehlenert, Nol, Schweden, Verfaliren zur Herstellung von 
Brennstoff aus einer Mischung von Holzabfall und Sulfitablauge, dad. gek., daB die 
Mischung so zusammengesetzt ist, daB die der Lauge entstammende Trockensubstanz. 
25—60% der Trockenmasse betragt. — Die Sulfitablauge wird bis auf eine Konz. 
yon 25—60% Trockenstoffgeh. eingedickt, darauf wird die Mischung yon Holzabfall 
u. Sulfitlauge bis zur Trockengrenze eingetrocknet u. unmittelbar darauf bei etwa 
200° einer Warmebehandlung zweeks Gewinnung eines amorphen, nicht hygroskop. 
Pulvers unterworfen. (D. R. P. 497713 KI. 10 b vom 10/6. 1927, ausg. 14/5.
1930.) D is r s in .

F. Fischer und J. Tropsch, Muhlheim-Ruhr, Kohlenu-asserstoffe bestimmter Siede-
grenzen. Umwandeln yon KW-stoffen beliebiger Siedegrenzen mittels H 2 0-Dampf 
oder C02 oder beiden, in der Hitze mit oder ohne Katalysatoren in ein wassergasahnliehes 
Gasgemisch u. Oberfuhren dieses katalyt. bei gewóhnlichen oder beliebig anderen 
Drucken in dio gewiinschten KW-stoffe. (Ung. P. 95 534 yom 25/8. 1927, ausg. 2/12.
1929. D. Prior. 14/9. 1926.) G. K o n ig .

N. V. de Bataafsche Petroleum-Maatschappij, Holland, Behandlung von Saure- 
teer, der noch ca. 1 bis 2% H 2 SO., enthalt, durch Destillation nach Zusatz von Gas- 
teer. Dabei werden die fliichtigen Anteile abdest., wobei gleiehzeitig die SiLure durch 
das im Gasteer enthaltene NH3 neutralisiert wird. Zu dem Zweck werden 85 bis 90% 
Gasteer mit 10 bis 15% Saureteer destilliert. Der Dest.-Riickstand dient insbesondere 
fur StraBenbauzweeke. (F. P. 681 238 yom 3/9. 1929, ausg. 12/5. 1930. Rum. Prior. 
17/9. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entphenolen von Ammoniak- 
wasser. Fur die Extraktion yon Phenolen aus Ammoniakwasser yerwendet man Tri-
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alkyl-, Triaryl- odor Triaralkylphosphate, z. B. Trikresylpliospliat. Aus der Lsg. crlialt 
man dio Phcnolo durch Dest. oder Behandeln mit Alkali u. naehfolgendem Ansiiuern, 
sobald sich dio wss. Schicht abgetrcnnt bat. Die Aminę, wie Pyridin, u. Neutralól, sind 
ebenfalls in den genannten Prodd. 1.; sio werden aus dem alkal. gemachten Waschmittel 
vor dem Ansauorn durch Einblasen von W.-Dampf abgetrennt. (E. P. 328 388 vom 
15/3. 1929, ausg. 22/5. 1930.) D r e w s .

Koppers Co., iibert. von: Robert R. Fulton, Wilkinsburg, Pennsylvanien, Her
stellung von Erdalkalithiocyanaten aus den alkal. Gaswaschwassern, dio im wesentlichen 
Na-Thiocyanat, Na-Thiosulfat, Na2C03, NaHC03, Na.,Fe(CN) 6 u. a. enthalten, durch 
Bohandlung mit CaCl2 u-, durch Erhitzen, wobei das Ca-Thiosulfat, das sonst von dem 
Ca-Thioeyanat schwer zu trennen ist, in CaS03 u. S zersetzt wird. In gleicher Weise 
konnen auch andero Ca- oder Mg-Salze verwondet werden. Zur Trennung des 1. Ca- 
Thiocyanats von dem NaCl wird dio Lsg. bis zur D. 1,4 bis 1,41 bei 25° oingedampft u. 
unterlialb 40° abgekuhlt, woboi das NaCl auskrystallisiert, wahrend das Ca-Thioeyanat in 
Lsg. bleibt u. erst nach weiterem Eindampfen in FoTm von Ca(CNS)„-3 H„0 aus
krystallisiert. (A. P. 1751274 vom 23/12. 1926, ausg. 18/3.1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler, 
Eduard Linckh und Paul Feiler, Ludwigshafen), Verfahren zum Herstellen von Gasen 
nach Pat. 437 970 u. den Zusatzpatt. 438 843 u. 446 678, dad. gek., daB zwecks Er- 
zielung einer gleichmaBigen Bewegung einer hohen iTo/iZefullung des Gaserzeugers in 
diese Kohlefiillung aufier der unten eingefiihrten Luft usw. unterhalb der Kohlegrenze 
Storgase, wio Luft, Dampf, Generatorgase usw., eingeblasen werden. — Die Stórgase 
sollen tangential eingeleitet wordcn. Ein StoBen u. Stampfon der Kohlefiillung soli 
durch das Verf. vermicden werden. (D. R. P. 498 225 KI. 24e vom 16/11. 1926, ausg. 
19/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 437 970; C. 1927.1. 1103.) D e r s in .

Arthur Georg Meeze, Painswick, England, Wassergas. Das beim HeiBblasen 
eines Wassergasgenerators erhaltene Gas wird mit festem gepulvertem Brennstoff 
oder fl. KW-stoffen angereichert, u. zusammen mit dem beim Blasen mit Dampf er- 
lialtenen Gas, das soweit fortgesetzt wurde, bis ein C02 u. H„ enthaltendes Armgas 
entstand, in einen andoren Generator wahrend der Gaseperiode eingeblasen, zwecks 
TJmwandiung von C02 in CO. Es werden drei im Kreislauf arbcitende Generatoren, 
verwendet. (E. P. 312533 vom 10/7. 1928, ausg. 20/6. 1929.) D e r s in .

Alfred Schwarz, Montelair, New Jersey, Destillation, Crachm und Wassergas- 
erzeugung. Die einzelnen Behalter sind im Zuge der Feuergase an den Stellen der ge- 
eigneten Temp. eingebaut: im heiCesten Teil des Ofens 2 Retorten aus  ̂Cr-Ni-Stahl, 
in denen der C-reiche Crackriickstand mit W.-Dampf zu Wassergas umgesctzt wird, 
dann die Crackblase mit Umlauf des unvcrdarnpften Oles, dann der W.-Dampf- 
tlbcrhitzer, zuletzt der Dampferzeuger u. die Vorwarmer fiir Ol u. W. (A. P. 1 733135 
vom 5/1. 1927, ausg. 29/10. 1929.) K in d e r m a n n .

Eugene H. Leslie und Edwin M. Baker, Ann Arbor, Michigan, Destillation von 
Petroleum. Rohol tritt aus einer Vorheizschlange in einen Verdampfer, dessen Dampfe 
in die Hauptkolonne, dessen fl. Ablauf durch weitero Heizschlangen in den Haupt- 
Yordampfer treten. Hier erfolgt durch AufflieBen auf eine Schicht Fiillmaterial sehnelle 
Trennung Yon Dampf u. Fl., die unten abgezogen wird, wahrend der Dampf durch 
eine 2., uber dem Oleintritt liegende Schicht Fullmaterial in die Kolonne tritt. Dereń 
einzelne Kammern sind mit Fiillmaterial gefiillt u. haben je einen Austritt fur Dampf 
u. RiickfluBkondensat, so daB die einzelnen Fraktionen entweder ais Dampf oder ais 
Fl. aus den Kammern abgezogen werden konnen. Uber der Kolonne treten die oben 
noch entwcichenden Dampfe in einen Kuhler, das Kondensat flieBt in die Kolonne 
zuriick. W.-Dampf kann zugesetzt werden. (A. P. 1730 891 vom 20/3. 1923, ausg. 
8/10. 1929.) K in d e r m a n n .

Eugene H. Leslie, Ann Arbor (Michigan), Fralctionierte Destillation. Aus der 
Kolonne treten die Dampfe in einen Dephlegmator, dessen Temp. in indirektem Warme- 
austausch dadurch reguliert wird. daB in ihm ein Kuhlmittel mit niedrigerem Kp. 
ais die zu verfliissigenden Anteile der Dest.-Dampfe yerdampft. Die Dampfe dieses 
Kuhlmittels werden auBerhalb des Dephlegmators in einem Kuhler kondensiert u. 
flieBen wieder zum Dephlegmator zuriick. Der Kp. der Kiihlfl. wird durch ein Druek- 
reduzierventil zwischen Dephlegmator u. Kuhler geregelt u. hierdureh oder durch die 
Hóhe des Spiegels der Kiihlfl. im Dephlegmator seine dephlegmierende Wrkg. der 
gewiinschten Fraktion angepaBt, (A. P. 1730 892 vom 19/4. 1923, ausg. 8/10. 
1929.) K in d e r m a n n .
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Malcolm Philipp Youker, Bartlesville, Oklahoma, Fraktionierte Destillalion von 
Petroleumkohlenwasserstoffen. Das Rohól flieflt in der 1. Kolonne von oben im Gegen- 
strom zu den aufsteigenden Dampfen abwiirts, wird durch die Heizschlange gepumpt 
u. in Riickstand u. Dampf getrennt, welcher in die Kolonne unten eintritt. Aus
3 Kammern der 1. Kolonne tritt ein Teil der Dampfe in entsprechende Kammern einer
2. Kolonne, aus der an 2 Stellen verschiedener Hohe Dampfe der Fraktionen abgezogen 
werden. Die oben aus der Kolonne austretenden Dampfe werden z. T. ais RtickfluB 
kondensiert. — Statt der 1. Kolonne konnen auch 3 einzelne, beheizte Blasen an- 
geordnet werden, bei denen die Riickstande jeweils in die nachstfolgende Blase flieBen, 
wahrend die Dampfe unmittelbar in die Kolonne treten, u. zwar die Dampfe der
1. Blase in den obersten, die der 3. Blase in den untersten Teil der Kolonne. (A.P. 
1735 558 Tom 15/7. 1924, ausg. 12/11. 1929.) K in d e r m a n n .

C. H. Grimshaw, Grimsby, England, Bituininose Mischungen. Wss., z. B. bei 
100° mittels Seife hergestellte Bitumenemulsionen werden mit Mischungen von Ton, 
zweckmaBig Bentonit, Farbstoffen u. W. gemengt. Der Geh. der gesondert herzustellen- 
den u. dann zu yereinigenden bituminósen Emulsionen u. tonlialtigen Mischungen an 
W. wird dem Verwendungszweck angepaBt. Ais Farbstoffe werden Ti02, Sb20 3 o. dgl. 
einerseits u. ein bunter organ. Farbstoff andererseits yerwendet. (E. P. 321948 
vom 22/6. 1928, ausg. 19/12. 1929.) K u h l in g .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatsehappij, Haag, Aufarbeitung vcm Erdól- 
riicksldnden, Asphalt u. dgl. (Aust. P. 16 300/28 vom 18/10. 1928, ausg. 12/11. 1929. 
Holi. Prior. 11/6. 1928. — C. 1930. I. 3136 [F. P. 661596].) D e r s in .

Standard Oil Co., New York, Behandlung ton Mineralolen. Die Verfarbung yon 
Petroleumdestillaten, wie Kerosin, Gasolin u. dgl., infolge Oxydation, wird durch 
Zusatz von Stoffen in Mengen yon 1:10 000 yerhindert, wie: p-Phenylendiamin, 
Phenylhydrazin, Hydrochinon, Brenzcatechin, Resorcin, Pyrogallol, Hamstoff, Thio- 
hamstoff, Thiocarbanilid, Brucin, Nicotin, die in aromat, oder aliphat. Alkoholen gel. 
werden. (E. P. 312 774 vom 30/4. 1928, ausg. 27/6. 1929.) D e r s in .

Gebr. Himmelsbach Akt.-Ges., Freiburg i. Br. (Erfinder: C. Schantz), Ver- 
fahren zur Erhohung der Absorptions- und Diffusionsfiihigkeit von Konservierungs- 
mitteln und Farbstoffen in ąuellfahigen Stoffen, wie Holz oder Cellulose. (Schwed. P. 
63 026 vom 19/9. 1924, ausg. 24/5. 1927. D. Prior. 21/5. 1924. — C. 1925. I. 2518 
[F. P. 585 451].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Michael, 
Oppau, und Albert Palm, Ludwigsliafen a. Rh.), Umwandlung von Holz u. dgl. in wert- 
voUe Produkte. Verf. zur Gewinnung von wertvollen organ. Prodd. aus Cellulose, Lignin, 
oder diese entlialtenden Stoffen, z. B. Holz o. dgl., durch Erhitzen dieser Stoffe unter 
erhóhtem Druck in Ggw. eines Losungsm. fiir die entstehenden organ. Umwandlungs- 
prodd., dad. gek., daB man in Ggw. yon Katalysatoren, besonders Hydrierungskatalysa- 
toren, u. gegebenenfalls yon inerten oder an der Rk. teilnelimenden Gasen, besonders 
H2, ais Losungsmm. solche Stoffe yerwendet, die sowolil W., ais auch die entstehenden 
organ. Umwandlungsprodd. zu lósen yermogen, u. in Abwesenheit solcher Stoffe 
arbeitet, die die Bldg. yon Kohle begunstigen. — Ais Losungsmm. sollen Alkohole, 
Ketone, Phenole, Ester oder dereń Gemische untereinander oder mit Bzl., Toluol usw., 
dienen. Beispiel: Man erhitzt trockene Fichlenholzspane. mit der 2 1/2-fachen Menge eines 
Gemisches von 96% A. u. Bzl. auf 280° 2% Stdn. lang unter 160 at Druck in einem 
Kupferautoklayen. 54% des Holzes werden ais fl. organ. Prodd., 17,2% ais braune feste 
M. erhalten. (D. R. P. 499 435 KI. 12o yom 9/3. 1928, ausg. 6 /6 . 1930.) D e r s in .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz, Verfahren zur Gewinnung von 
mehrwertigen Phenolen und ihren Homologen aus Holzteer und Holzteerólen unter gleich- 
zeitiger Gewinnung von Methanol, 1. dad. gek., daB man diese Ausgangsstoffe, oder daraus 
erhaltene Stoffe, die Methylather mehrwertiger Phenole u. ihrer Homologen enthalten, 
gegebenenfalls nach Aufarbeitung nach an sich bekannten Verff., unter Riihren mit 
verd. Halogenwasserstoffsaure, insbesondere verd. HC1, auf Tempp. iiber 100°, yorzugs- 
weise unter Druck, erhitzt. — 2. dad. gek., daB unter LuftabschluB gearbeitet wird. — 
Z. B. werden 5 Teile Guajacol mit 25 Teilen 5%ig. HCl einige Stdn. im Autoklayen 
auf 150—200° erhitzt. Aus dem Rk.-Prod. erhalt man nach dem Abdest. des Methanols 
methoxylfreies Brenzcatechin. In gleicher Weise werden Methanol u. Pyrogallol aus 
Pyrogalloldimethylather oder aus hochsd. Buchenhólzteerol gewonnen. (D. R. P. 493198 
KI. 1 2  q yom 4/10. 1927, ausg. 5/3. 1930.) N o u v e l .

XII. 2. 65



1022 Hxx. SCHIESZ- UND SPRENGSTOFFE; ZUNDWAREN. 1930. II.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druclchydrierung von KoMen, 
Teeren, O len und Reinigung von jRohbenzol. Die Entsehwefelung von Rohbzl. wird mit der 
Druckhydricrung von Brennstoffen in einer Operation durehgefiihrt. [Man rnischt 
z. B. Rohbzl. mit einem Mittelól, oder mit Kohle oder Kohleextrakten oder Druck- 
hydrierungsriickstanden, u. hydriert diese gemeinsam. Ais Katalysatoren verwendet 
man Elemente der 6 . Gruppe oder Co oder dereń Verbb. bei Tempp. von 380—550° u. 
Drucken bis zu 1000 at. Man leitet z. B. ein Gemisch von 3 Teilen Mittelól, das dureh 
Druckhydrierung von mitteldeutscher Braunkohle erhalten wurde, u. 2 Teilen <S-haltigem 
Rohbzl. mit H 2 bei 460° unter 200 at Druck iiber einen aus Mo03, ZnO, MgO u. Cr03 
bestehenden Katalysator. Das Prod. enthalt 60% <  185° sd. Bestandteil«, hat einen 
jS-Geh. von <0,02% u. stellt einen nichtklopfenden Molorbrennstoff dar. (E. P . 

327194  vom 3/12. 1928, ausg. 24/4. 1930.) D e r s in .

J. Fleissner, Leoben, Heizwerlrerbesserung von Kohlen, dad. gek., daB man die zu 
veredelnden Brennstoffe langere Zeit in geschlossenen GefiiBen mit W.-Dampf auf 
Tempp. erhitzt, welche zwischen der n. Trocknungs- u. Dest.-Temp. liegen. So ergab 
Braunkohle, bei 160° mehrere Stdn. erhitzt, eine betriichtliche Heizwertsteigerung. 
(Ung . P . 95 500 vom 9/11. 1926, ausg. 2/12. 1929. Oe. Prior. 8 /6 . 1926.) G. K o n ig .

Jahrbuch der Brennkrafttechnisclien Gesellschaft e. V. Bd. 10. 1929. Halle: W . Knapp 1930.
(IV , 38 S.) 4°. nn M. 5.40.

Sehielł- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Albert Schmidt, Beitrdge zur Tliermodynamik explosibler Vorgange. II I . (II. vgl.

C. 1929. I . 3059.) Yf. dehnt die Betraohtungen auf die 02-reieheren Nitroglycerin- 
pulver aus, wobei insbesondere der Anstieg von freiem 0 2 in den Explosionsgasen u.'sein 
EinfluB auf die explosiblcn Eigg. des Pulvers verfo!gt wird. Es ergibt sich, daB der 
freie 0 2 bei Ladedichte 0,1 Betriige erreichen kann, die nicht yernachlassigt werden 
diirfen, so daB bei diesen Pulvcrn zur Berechnung der Explosionsdaten das Wasser- 
gasgleichgewicht nur fiir hohe Ladedichten herangezogen werden darf. Fiir Lade- 
dichten unter 0,3 muB der EinfluB der 02-Abspaltung unter Bcrucksichtigung der 
Dissoziationsgleichgewichte von 2 C02 =f= 2 CO + O, u. 2 H20 2 H 2 + 0 2 in
Ansatz gebracht werden. Es zeigt sich, daB mit steigender Ladedichte die Werte 
fiir Explosionswarme, Explosionstemp. u. spez. Energie zunehmen, das Gasvol. etwas 
abnimmt. Die Beziehung zwischen Elementarzus. des Pulvers u. dem Betrag an 
freiem 0 2 in den Explosionsgasen IaBt sich auf eine einfache Formel bringen, dio leicht 
erkennen IaBt, ob die explosiven Eigg. nur dureh die Wassergasrk. gegeben sind 
(02  =  O) oder ob C02- bzw. H 20-Dissoziation eine merkliche Eolle spielen. Fiir den 
ersten Fali gilt c — 2  a <  0, fiir den zweiten c — 2 o s 0  (c =  Sauerstoffatomzahl, 
a =  KohlenstoffatomZahl des Explosivstoffs). Nach der Unters. lassen sich die voll 
vergasenden Explosivstoffe mit 02-Mangel in Hinblick auf ihre Yólligo Verbrennung 
zu C02 u. H20 in zwei Gruppen einteilen: 1. Nitrocellulosepulver, ein groBer Teil 
der Nitroglycerinpulver u. Sprengstoffe entsprechender Zus. c — 2 a <  0, der 0 2 

reicht nicht aus, um allen C zu C02 zu vcrbrenncn, explosible Eigg. unabhangig von 
der Ladedichte. 2. Ein Teil der Nitroglycerinpulver mit hohem 0 2-Geh., Sprengstoffe 
wie Nitropentaerythrit. c — 2 s g  0, 0 2  ausreichend zur Verbrennung von allem C, ex- 
plosible Eigg. abhangig von der Ladedichte u. zwar um so mehr, je gróBer der Wert 
c — 2 a. An Hand einer tabellar. Zusammenstellung der Explosivstoffdaten wird 
gezeigt, daB mit wachsendem Oa-Geh. die Explosionstemp. ansteigt, u. zrwar relativ 
starker ais das Gasvol. abnimmt; somit wachst auch der ABELsche Wert mit steigendem
0 2-Geh. Weisen zwei Explosivstoffe gleicher Elementarzus. verscłiiedene Bildungs- 
warmen auf, so besitzt der Erplosivstoff der geringeren Bildungswarme die hóhere 
Explosionstemp. Es wird ferner gezeigt, daB bei gleichem 02- u. N2-Geh. das Gas- 
y o I. um so gróBer wird, je gróBer der Wert des Verhaltnisses C: H des Explosivstoffs 
ist. — Vergleicht man den fiir die Explosionstemp. berechneten Wert der Gleich- 
gewichtskonst. der Rk. 3Fe + 4H 20 Fej04 + 4 H 2 mit dem aus der Zers.- 
Gleichung ablesbaren Ausdruck Mole H 2 0 : Mole H2, so IaBt sich erkennen, ob die 
Explosionsgase oxydierende Wrkg. auf Fe ausiiben, u. man findet, daJJ nur dio Gase 
ganz besonders 02-armer Explosivstoffe auf Fe nicht osydierend einwirken. (Ztschr. 
ges. SchieB-u. Sprengstoffwesen 25. 97—101. 144—48. Marz 1930. Berlin, Chem.- 
Techn. Reichsanst.) F. BECKER.
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Ph. Naoum und Ad. Berthmann, Die Flammendauer der Gesteinssprengstoffe 
und der Wettersprengstoffe. Die Messungen wurden nach dem-dem METTEGANGschen 

Verf. zugrunde liegenden Prinzip mit etwas abgeandertem Flammenzeitenapp. vor- 
gcnommen. Dio an einen Vertikalmotor direkt gekuppelte Filmtrommel besafl eine 
Filmgeschwindigkeit von 20 m/sec. Die Sprengstoffproben wurden, jo 100 g in einer 
Patrone von 30 mm Durchmesser, aus einem Stahlmorser gcschossoń, so daB die Gaso 
okno Arbeitsleistung aus der Miindung heraustraten, wahrend H. K ast  u. H. SELLE 
(C. 1928. II. 413) bei ihren Verss. die Sprengung in einem Bleiblock, also unter Arbeits
leistung der Gase, vornahmen u. bei Sprengstoffen verschiedener Typon stets an- 
nahernd gleiche Flammendauer erhielten. In einer Tabelle sind Flammendauer u. 
-hóhe der wichtigsten Sprengstofftypen mit Explosionstemp. u. spezif. Druck zu- 
sammengestellt. Die Verss. lassen erkeimen, daB mit der Flammendauer auch die 
Hóho der Explosionsflamme, allerdings ohne Proportionalitat, zunimmt. Ebenso 
laufen im allgemeinen Flammendauer u. Explosionstemp. parallel; jedoch spielen 
Lichtemission fester Bestandteile, dereń langsamere Wiirmeabgabo u. der Explosionś- 
druck oine Rolle, so daB die Parallelitat n icht streng gewalirt bleibt. Verss. mit Dy
namit u. Chloratit, nur mit K- bzw. Na-Salzen hergestellt, ergaben, daB durch das 
Vorhandensein von K  bzw. Na in der Flamme kein wesentlicher Unterschied in dereń 

Dauer hervorgerufen wird. Die Verss. zeigen im Gegensatz zum Befund von H. K ast  
u. H. Se l l e  die Verschiedenheit der Flammendauer der Wettersprengstoffe einer- 
seits u. der Gesteinssprengstoffe andererseits u. auch innerhalb der Gruppe der 
Wettersprengstoffe sind deutliche Abstufungen vorhanden. (Ztschr. ges. SchieB- 
u. Sprengstoffwesen 25. 193—97. Mai 1930.) F. B e c k e r .

H. Selle, Die Flammendauer der Gesteinssprengstoffe und der Wettersprengstoffe. 
Vf. verweist darauf, daB die Arbeiten von P h . N a o u m  u .  A d . B e r t h m a n n  (vgl. 
vorst. Ref.) u. H . K ast  u .  H. Se l l e  (C. 1928. II. 413) sich nicht widersprechen, 
sondern erganzen insofern, ais die Versuchsanordnung von P h . N a o u m  u .  A d . B e r t h - 

MAn n  den prakt. Verhaltnissen bzgl. der Ladungsmenge naher kommt, wahrend 
nach der Versuchsanordnung von H . K ast  u .  ihm die Annaherung an die prakt. 
Bedingungen durch Wahl der Sprengung unter Arbeitsleistung der Gase erreiclit wurde. 
Die groBere Filmgeschwindigkeit (50 m/sec), dio N a o u m  u .  B e r t h m a n n  fiir nicht 
zweckmaBig halten, wurde angewandt, um die kiirzero Flammendauer der geringereń 
Sprengstoffmcngen auszugleichen. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 25. 197. 
Mai 1930.) F. B e c k e r .

G. St. J. Perrott, D. B. Gawthrop und C. A. Taylor, Die Sensibilisierung von 
Ammonnitral durch Nitrostarke. Erhitzt man Gemische von NH 4N03 mit 1—10% 
Nitrostarke offen liingere Zeit auf Tempp. bis zu 150°, so ist bei Gehh. an Nitrostarke 
bis zu 5% der Gewichtaverlust im wesentlichen durch diese bestimmt. Bei hóherem 
Geh. an Nitrostarke ist mit einem Ausbrennen der Probe zu rechnen, wobei ein er- 
heblicher Teil NH 4N03 zuriiekblcibt. Detonationen wurden dabei nicht beobachtet. 
Langeres Erhitzen von NH4N03 unter EinschluB auf Tempp. bis zu 205° verursacht 
Zers., die jedoch nicht schnell genug yerliiuft, um das GefaB (aus Eisen) zu zerlegen. 
Mit 1% Nitrostarke erfolgt teilweiso Detonation, der Behalter wird zerstort, heraus- 
geschleudertes Gemisch brennt weiter. Hohere Gehh. an Nitrostarke besclileunigen 
diesen Vorgang. Die Stauchung von Bleizylindern bei der Sprengung von reinem NH4NOs 
u. Gemischen mit bis 5% Nitrostiirko steigt bei Yerwendung von 50 g Sprengstoff 
u. einer Obertragungsladung von 25 g Tetryl von 0,85—8,0 mm. Ebenso ist ein An- 
wachsen der Detonationsgeschwindigkeit zu beobachten u. zwar von 1850 m/sec des 
reinen NH4N03 auf 2470 m/sec des Gemisches mit bis 5% Nitrostarke bei einer durch- 
schnittlichen Sprengstoffdichto von 0,82. (Chem. Age 22. 532—33. 7/6. 1930.) F. B e c k .

Von Meerscheidt-Hiillessem, Ein neuer Apparat zur Bestimmung der ćhemischen 
Bestdndigkeit ton rauchlosm Puhern und- Nitrocellulosen nach der Warmlagermethode 
bei 75° C. Der Thermostat besteht aus einem inneren u. auBeren Kessel mit gemein- 
samem Deckel, an welchem zylindr. GefaBe zur Aufnahme der Probeglaser, ferner 
ein RiickfluBkuhler u. zw'oi Tuben fiir Thermometer angebracht sind. Der innere 
Kessel wird mit der Siedefl. (Mischung von CH3OH u. H20 2:1) beschickt, der auBere 
Kessel mit W. gefullt, welches auf 79— 80° gchalten wird. Zur Vermeidung von 
Warmeverlusten ist ein doppelwandiges, mit Kieselgur ausgefulltes Ofengehause mit 
einer óffnung zum EinlaB des Brenners vorgesehen. Die Temp. ist leicht regulierbar, 
der Wirkungsgrad des App. betragt 6 8 %- Abbildung im Original. (Ztschr. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffwesen 25. 141— 43. April 1930. Riga.) F. B e c k e r .

65*
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XXI. Leder; Gerbstoffe.
Edwin R. Theis, Einflu/3 der Post-mortem-Veranderungen auf die Sticksłoff- 

verteilung_ in der tierischen Haut. (Vgl. C. 1930. I. 1882.) Vf. untersucht die Post- 
mortem-Anderungen auf die Stickstoffverteilung in der tier. H aut, die im wesent- 
lichen auf Desaminierungs- u. Decarboxylierungsprozessen heruhen. Die Vorgange 
sind anfangs rein enzymat., spater enzymat. u. bakterieller Natur. Sie iiberlagern 
sich dann; je nach der Temp. ist die Enzym- oder die Bakterienwrkg. vorherrschend. 
Das nach dem Tode frei werdende Ammoniak wird aufgefangen u. titrimetr. bestimmt. 
Zur Best. der einzelnen Stickstoffbindungsformen (Amid-, Amino-, Iminostickstoff 
usw.) bedient sich Yf. der Methoden von H atjsmann  u . von v a n  Sl y k e . (Journ. 
Amer. Leather Chemists Assoc. 25. 92—102. Marz 1930. Bethlehem, Pa., Lehigh Univ. 
Dep. of Chemistry and Chemical Engineering.) G i e r TH.

H. Machon, Wasserstoffionenkonzentration und Gerbmrkung. Vf. untersucht die 
Beziehungen zwischen Gerbstoffaufnahme u. pH-Wert "bei natiirlichem u. sulfitiertem 

Quebrachoextrakt. Gerbstofflsgg., dereń Konz. den Bedingungen der Gerbstoffanalyse 
oder denen der Gerbpraxis entsprachen, wurden mit Sauren oder Alkali auf verscliiedene 
PH-Werte eingestellt, mit Hautpulver versetzt, u. nach der Schuttelmethode die ge- 
bundene Gerbstoffmenge ermittelt. Sie ist vom pn u. im sauren Bsreich auBerdem 
von der Natur der verwendeten Saure abhangig. Das Ph fiir die maximale Gerbstoff

aufnahme liegt fiir Lsgg. von Analysenkonz. bei 5— 6  u. verschiebt sich mit Steigerung 
der Konz. nach der sauren Seite; fiir iibliche Gerblsgg. liegt es bei 3—3,5. — Der 
Eintritt der Gerbstoffausflockung aus Gerbbriihen, die in der Praxis saure Schlamm- 
bldg. genannt wird, hangt ausschliefilich vom pn der Lsg. ab, gleichgiiltig, welche Sauren 
zugegen sind. Das Optimum der Flockung liegt um pn =  2,3. Nur die Menge des aus- 
geflockten Gerbstoffs wird durch die anwesende Saure mitbestimmt. — Es wurde 
noch das Eindringen von Gerbstofflsgg. yerschiedener pa-Werte in Blofien durch 
Best. des W.- u. Stickstoffgch. der angegerbten BlóBenstucke verfolgt. Die Ge- 
schwindigkeit der Angerbung hangt vom pn-Wert u. den dadurch bedingten Ver- 
anderungen von Gerbstoff u. Hautsubstanz ab. Der Gerbstoff dringt bei hoherem pn 
rascher ein ais bei niederem. (Collegium 1930. 49—63. Febr. Freiberg i. S., Deutsche 
Gerberschule.) G ie r t h .

— , jKombinierte Asahan-Beingambir- und Mimosagerbung fiir Sohl- und Geschirr- 
leder. Es wird eine Anweisung fur eine kombinierte Gerbung mit Asahan-Reingambir 
u. Mimosa fiir Sohl- u. Geschirrleder gegeben. (Ledertechn. Rdsch. 22. 53—54. 31/5.
1930.) G ie r t h .

V. Kubełka und K. Dousa, Sie Beeinflussung der cnzymatiscJien Wirksamkeit 
der Trypsinbeizen durch neutrale Salze. II. Wahrend in Mitt. I. (C. 1929. II. 2527) 
der EinfluB von Ammoniumsulfat auf die enzymat. Teste (Caseinzahl) nach der Methode 
Kubelka-Wagner (K.-W.) (also auf die proteolyt. Wirksamkeit) untersucht wurde, 
wenden sich Yff. nunmehr der Methode Schneider-Vlcek (S.-V.) z u . Sie verfolgen 
den EinfluB von Ammoniumsulfat auf die peptolyt. Wirksamkeit des Trypsins auf 
Casein quantitativ bis zur maximalen Aktivierung. In Versuehsreihen mit ver- 
sehiedenenEinwaagen von Standard-Oropon (O.-St.) wird gezeigt, daB das Maximum 
der Aktivation durch Ammoniumsulfat von der GróBe der Bruttoeinwaage ziemlich 
abhangt; u. zwar in dem Sinne, daB ein um so geringerer UberschuB (in Prozenten des 
Ammoniumsulfats ausgedruckt) zur maximalen Aktivierung geniigt, je hóher die Ein- 
waage des urspriinglichen Enzyms ist. Es scheint also, daB fiir das Maximum der 
Aktiyierung nicht nur das relatiye Verhaltnis zwischen der Menge Enzym u. Menge 
Salz, sondern hauptsachlich die absolute Hóhe der Ammoniumsulfatkonz. in der 
Reaktionslsg. maBgebend ist.

Bei einem Vergleich der Mitt. I. u. II. treten die Untersehiede zwischen beiden 
Methoden deutlieh hervor. Bei K.-W. wird bei einer Einwaage von 1 g O.-St. die maxi- 
male Aktivierung ungefahr bei 2 g Ammoniumsulfat auf 500 ccm W. erreicht, bei
S.-Y. erst bei 5 g Ammoniumsulfat. — Zur Erklarung der Aktivierungsfahigkeit des 
Ammoniumsulfats ist zu sagen, daB das Salz zwar lósend, aber selbst in grofier Konz* 
nicht spaltend auf Casein wirkt. Die Aktivierung diirfte vielmehr durch den direkten 
EinfluB des Salzes auf das Enzym zustande kommen, denn wenn das Ammoniumsalz 
nicht wie iiblich dem Enzymauszug, sondern der Substratlsg. zugesetzt wurde, ist bei 
Durehfiihrung der Methode S.-V. keine Aktivierung zu beobachten. Es scheint; daB 
das Salz zur Aktivierung vor der Abbau-Rk. direkt auf das Enzym wirken muB. —
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Bei maximaler Aktiyierung iibt O.-St. eine etwa dreimal starkere Wrkg. auf Casein 
aus ais in unaktiviertem Zustand, sowohl bei der Methode S.-V. ais auch bei K.-W. 
(Collegium 1930. 66—72. Febr. Brunn.) G ie r t h .

Dorothy Jordan Lloyd, „Rotę Erhitzung“ und Salzflecken. (Leather World 21. 
620—21. 698—99. 12/9. 1929. — C. 1930. I. 1418.) G ie r t h .

P. Hue, Uber das Bleiehen brauner Schafleder. Fortsetzung der Besprechung von 
Arbeitsyorschriften (ygl. C. 1929. II. 2626). (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1929. 
289—91. 321—23. Noy. Masamet, Tarn.) G ie r t h .

Anton Mali, Lohgare Schaf- und Ziegenleder. Fiir die Herst. lohgaTer Schaf- 
u. Ziegenleder sind Anweisungen yom Weichen bis zum Farben zusammengestellt. 
(Gerber 56 . 28—30. 37—39. 10/3. 1930. Trźić, Jugoslayien.) G ie r t h .

R. W. Frey und I. D. Ciarkę, Die Haltbarkeit und andere Eigenschaften des 
pflanzlich gegerbten Sohlleders und des nachgegerbten Chromsohlleders. (Vgl. C. 1928.
II. 1960.) Ferner wurde die Haltbarkeit des fiir die Vergleichsyerss. hergestellten 
Leders durch prakt. Tragyerss. orprobt, fiir die Brieftrager u. Eilboten herangezogen 
wurden. Je ein Paar Schuhe wurde mit zwei einander in ihrer Lage zur Riickenlinie 
des Croupons entsprechenden Sohlen besohlt, yon denen die eine aus der yegetabil. 
gegerbten Halfte, die andere aus der chromgar nachgegcrbten Halfte desselben ge- 
fertigt war. Die nachgegerbten Chromsohlen waren im allgemeinen nur 1,3-mal 
haltbarer ais die yegetabil. ausgegerbten Sohlen. Von 82 Versuchspaaren hielten 
74 nachgegerbte Chromsohlen langer ais ihre lohgaren Partner. Eine Beziehung 
zwischen ReiBfestigkeit, Dichte oder Geh. an Hautsubstanz einerseits u. Haltbarkeit 
andererseits lieB sich nicht feststellen. Das nachgegerbte Chromsohlleder war viel 
wasserdurchlassiger u. schliipfriger ais das yegetabil. gegerbte Leder u. schiitzte den 
mit ihm beschuhten FuB nur ungeniigend vor den Unebenheiten des Bodens, besonders 
wenn es an Dicke eingebiiflt hatte. Diese Nachteile verminderten sich mit dem Grad 
der Nachgerbung, mit der aber die Haltbarkeit selbst sank. — Vff. bemerken schlieBlich, 
daB ihre Angaben nur fur das nach ihrem Verf. erzeugte Sohlleder Geltung haben 
u. weder fur andersartig yegetabil. gegerbtes Sohlleder oder nachgegerbtes Chrom
sohlleder noch fur impragniertes Leder maBgebend sind. (Cuir techn. 23. 100—06. 
122—29. Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 25. 133—51. 1/4. 1930. Washington, 
U. S. Dep. of Agric.) Se l ig s b e r g e r .

M. Rauchwerger, Uber die Exlraktion der Ficlitenrinde. Die Extraktion der 
Fichtenrinde ist mit holien Gerbstoffyerlusten yerkniipft, denn die ausgelaugte Bindę 
ha.lt reichliche Mengen Gerbstoff (G.) zuriick. Auch wahrend der Estraktion u. bei 
der Aufarbeitung treten Yerluste durch Hydrolyse, mitunter auch durch Garung auf. 
Vf. extrahierte im Einzelextraktor 2 Tage anfangs mit k. W., zum SchluB bei 85° 
u. erhielt aus 1 kg Rinde mit 13,5% (=  135 g) G. eine Extraktbruhe mit 59,4 g G. 
In der ausgelaugten Rinde waren 48 g G. zuruckgeblieben. Die restlichen 27,6 g waren 
bei der Estraktion yerloren gegangen. Eine zweite in betriebsublicher Weise in einer 
Batterie bei 15° yorgenommene Extraktion ergab entsprechend: 69,4 g G. in der Bruhe, 
50 g Restgerbstoff in der Rinde u. 15,6 g G.-Verlust bei der Extraktion. — Ęs gelingt 
mehr oder weniger gut, den Rinden-Restgerbstoff auf einem Minimum zu halten. 
Die Herabdruckung des Hydrolysenyerlusts wird erreieht durch eine kiirzere Ex- 
traktionsdauer, ais yielfach iiblich ist, durch fein gemahlene Rinde, durch tiefe Ex- 
traktionstemp. Nur fiir die letzten Gange ist eine hGhere Auslaugetemp. ratsam. 
(Gerber 56. 81—83. 25/5. 1930.) GIERTH.

Wilhelm Yogel, Uber den Wassergehalt von festen pflanzlichen Gerbstoffezirakten. 
Vortragender befaBt sich speziell mit dem W.-Geh. yon festen Quebrachoextrakten 
vom_ Augenblicke des Abziehens aus dem Vakuum bis zur Verwendung nach mehr- 
jahriger Lagerung. Eine handelsubliche Extraktpartie enthielt beim Abziehen 26,2% W., 
nach 4 Tagen nach yollstandigem Erharten 25%, nach 4 -monatigem Lagern im argentin. 
Sommer 22,2%, nach dem t)berseetransport 21,8% u. nach 1 -jahrigem Lagem in 
gemaBigter Zone 18,5%. — Natiirlicher Extrakt, der 3—4 Jahre in Europa einzeln 
in Sacken gelagert hatte, enthielt 12—13%. sulfitierter Extrakt 14—15% W .; die 
Eztrakte sind dann prakt. lufttrocken. — Der W.-Geh. geht bei fein gepulverten 
natiirlichen Extrakten bei Lufttrockenheit bis auf 10%, bei sulfitierten bis auf 1 1  bis 
13% zuriick. Absol. trockne Extraktpulver nehmen an der Luft nicht ganz soviel 
W. wieder auf, wie sie lufttrocken enthielten. Wurde die absol. Trockenheit nicht 
bei Zimmertemp., sondern bei 100° erzielt, so nehmen die Pulver bis zur Lufttrockne 
bedeutend weniger W. wieder auf. In  ahnlicher Weise untersuchte der Yortragende
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noch den W.-Geh. anderer wichtiger Gerbstoffextrakte des Handels u. faBt die Er- 
gebnisse in Tabellen zusammen. (Collegium 1930. 3—13. Jan. Jahresyersammlung 
der Deutschen Sektion des I. V. L. I. C. 1929 in Stuttgart.) G ie r t h .

Vittorio Casaburi, Verbesserungen und FortschriUe in der Schnellgerbung: An- 
icendung von Sulfitablauge in der Sohlledergerberei. Yf. hat ein Schnellgerbyerf. aus- 
gearbeitet, das in 15 Tagen von der Rohliaut bis zum yollwertigen Sohlleder yon.gutem 
Rendement fiihrt, wahrend die iiblichen Schnellgerbungen ca. 32 Tage dauern. Es 
fuBt auf der Tatsache, daB Sulfitablauge u. Tragasol (das ist eine in Kemen des 
Johannisbrotbaums vorkommende Hemicellulose) die Gcrbung beschle’unigen. Zwar 
wirkt Sulfitablauge schon fiir sieh besclileunigend, wenn sie nicht zuviel saure u. ad- 
stringente Stoffe enthalt. Letztere werden durch Zusatz von Tragasol unschadlich 
gemacht. Da Tragasol sieh aber mit sehr adstringenten Gerbstoffen yerbindet, muB 
die Tragasolbehandlung der eigentlichen Gcrbung yorangehen. — Die BloBen kommen 
aus der Wasserwerkstatt ohne Neutralisation in geeignet zusammengcsetzte Briihen 
aus Sulfitablauge, Tragasol u. Saure, wodurch Entkalkung, Sauerung u. Sekwellung 
in einem Bade erreicht wird. Wahrend dieser mehrtagigen Yorgerbung dringen 
die 3 Stoffe in die Haut ein u. gestatten dann eine auBerordentlich schnelle Aus- 
gerbung in konzentrierten Briihen aus gewóhnlichen Gerbstoffen, zu denen noch- 
mals 20°/0 der Mischung Sulfitablauge, Tragasol u. Saure (berechnet auf das Gewicht 
des Gerbextraktes) zugesetzt werden. Ungeachtet der Konz. wird aller Gerbstoff im 
Innern der Haut fixiert. Tragasol hat die Wrkg., ais ob Gelatine in der Haut nieder- 
geschlagen wurde, u. macht eine Fiillung iiberflussig. (Cuir techn. 23. 109—11. 
129—15. 1/4. 1930. Neapel, R. Stazione Sperimentale Industria Pełli.) G ie r t h .

A. Bloemen, Synlhetische Gerbstoffe. Eortsetzung der Literaturzusammenstellimg 
iiber Herst., Anwendung u. Analyse synthet. Gerbstoffe (ygl. C. 1930. I. 154). (Gerber 
56. 1—4. 11—13. 25/1. 1930. Haag.) G ie r t h . .

D. Woodroffe und S. J. Hill, Einfluf) der Aciditat auf das Farben mm Leder. 
Saure Farbstoffe liegen im Handel ais Natriumsalze vor, erst durch Saurezusatz zur 
Farbstofflsg. wird der eigentliche Farbstoff in Freiheit gesetzt. Je nach Art u. Menge 
der zugesetzten Saure andert sieh der Farbton. Yff. untersuchen den EinfluB des 
pn-Werts auf den Farbton. Sie bestimmen fiir eine Reihe saurer Farbstoffe den 
P h - Wert, bei dem Farbumsclilag erfolgt. Sie farben unter festgelegten Bedingungen 
Lederstiickehen u. bestimmen das pn, bei dem maximałeFarbtiefe auftritt. Die maximale 
Farbtiefe liegt fiir die meisten sauren Farbstoffe bei p« =  2, nur fiir yereinzelte bei 
hoheren pH-Werten. ILSO. ist ais Zusatz geeigneter ais CH3COOH, da sie schneller 
zum niedrigen pn fiihrt. Auch die Aeiditatsunterschiede der yerscliiedenen Haute 
einer Partie wic auch die der yerscliiedenen Teile einer Iiaut konnen zu ungleichen 
Farbnuaneen fiihren, besonders bei Verwendung yon Mischfarben. (Journ. Int. Soc. 
Lcather Trades’ Chemists 14. 203—06. Mai 1930.) G ie r t h .

C. Riess, Beitrag zur Kcnntnis der sulfonierten Ole. Vortragender priift die Frage, 
ob die Verwendung sulfonierter Fette u. Ole zur Lederfcttung eine Beschadigung des 
Leders durch Abspaltung der organ, gebundenen Schwefelsaure befiirchten laBt. 
Neutralisierte sulfonierte Ólsaure erweist sieh bei Zimmertemp. gegen verd. Sauren
u. Laugen ais sehr bestandig. Sollten die Fettschwefelsaureester aber doch im Leder 
hydrolysiert werden, so braucht, je nach den Sulfonierungsbedingungen u. der Neu- 
tralisation, auch bei yollstandiger Spaltung keine freie Schwefelsaure aufzutreten. Bei 
Einw. konz. Schwefelsaure auf Ole lauft neben der Sulfonierung ein zwei ter ProzeB, 
eine teilweise Verseifung; es treten auBer den 0S03H-Gruppen auch freie Carboxyl- 
gruppen auf. Beim Neutralisieren der sulfonierten Ole werden zunachst die SO,,H- 
Gruppen u. dann mehr oder weniger Carboxylgruppen neutralisiert. An Analysen- 
beispielen yon Tiirkischrotdlen wird gezeigt, daB nur dann freie Schwefelsaure auf
tritt, wenn mehr S04H-Gruppen yorliegen ais an Carboxyl gebundenes Alkali: die 
Werte fiir die Abspaltung der organ, gebundenen Schwefelsaure sind positiy. tTber- 
wiegt aber das an Carboxyl gebundene Alkali die S04H-Gruppen, so zeigt sieh keine 
freie Schwefelsaure; die Werte sind negatiy. Die Best. der organ, gebundenen Schwefel
saure wird wie bei der maBanalyt. Methode (ygl. C. 1929, I. 2121) mit n. Saure vor- 
genommen u. gegen Methylorange zuriicktitriert. — Werden im Ol noch die freien 
Carbosylgruppen (durch Titration mit Lauge gegen Phenolphthalein in alkoh. Lsg.)
u. das an Carboxylgruppen gebundene Alkali (durch Titration mit Saure gegen Methyl
orange) bestimmt, so lassen sieh die COOH- u. die S04H-Gruppen berechnen. — Yor- 
tragender zeigt noch den EinfluB der Sulfonierungsbedingungen auf die Bldg. yon
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COOH- u. S04H-Gruppen bei Ricinusól. Zum SehluB priift Vortragender den EinfluB 
der sulfonierten Ole auf die PROCTER-SEARLE-Methode, die viel zur Best. der freien 
Saure im Leder benutzt wird, u. stellt eine befriedigende Ubereinstimmung mit der 
Best. der freien Saure durch Abspalten mit normaler Siiure fest. (Collegium 1930- 
13—18. Jan. Jahresversammlung der Deutsehen Sektion des I. V. L. J. C. Okt. 1929 
in Stuttgart.) G ie r t h .

V. Nśmec und E. Kudlacek, Verbesserungsvorschlag zu der Sedimentiermethode 
Kubelka-Nćmec zur Bestimmung der unlóslichen Sloffe bei der Gcrbsloffanalyse. Vff. 
beschreiben fiir die Sedimentiermethode von V. K u b e łk a  u. V. N ib iEC  (C. 1930.
1.1318) eine einfacheie u. genauere Apparatur. (Collegium 1930. 72—74. Febr.) GlERTH.

Ant. Vlc6k, Uber die Bewertung der pankreatischen Beizpraparate. (Journ. Int. 
Soe. Leather Trades’ Chemists 14. 189—202. Mai 1930. — C. 1930.1. 785.) G ie r t h .

Eugen B81avsky und Georg Wanek, Die Bestimmung des Unlóslichen bei der 
Beurteilung von Gerbeztralclen. Die Best. des Unlóslichen nach der offiziellen Methode 
laBt keinen ScliluB auf das Unlósliche in den prakt. Gerbbruhen zu, das zweckmaBig 
nach der Sedimentationsmethode bestimmt wird. An Verss. mit Kastanienextrakten 
zeigen Vff., von welchen Faktoren die Best. des Unlóslichen in Gerbbruhen ablmngig 
ist (Konz. der Gerbbriihe, Sedimentationsdauer, Temp. u. Zeit der Auflósung usw.). 
Es wird eine Anleitung fiir die Best. gegeben. Bei Gerbbruhen sollte beachtet werden, 
daB sie bestiindig gegen Temp.-Anderung u. Anderung des pa-Werts (Saurebestiindig- 
keit, Flockungspunkt) sind. (Gerber 56. 83—84. 89—90. 10/6. 1930. Ledertechn. 
Rdsch. 22. 46—52. 31/5. 1930. Zlin, Versuchslab. der Fa. B a t ’a .) G ie r t h .

K. Garai, Pecs (Ungarn), Verfahren zum Aschern von Kalb- und Rofihduten. 
Gutgeweichte Haute werden in einem FaB, welches 4 Umdrehungen pro Min. macht,
u. in welehem sich eine 0,3—0,5%ig. Na2S-Lsg. befindet, eingebraeht. Sobald dio 
Haute von der Na2S-Lsg. durehdrungen sind, fiigt man unter fortwahrendem Drehen 
weitere Mengen von Na2S u. gelóschtem Kalk hinzu. Die Zugabe von Na„S u. Ca(OH), 
erfolgt unter Ziibesserung u. riehtet sieli nach der Qualitat der zu yerarbeitenden Haute. 
Bei beginnender Haarlsg. wird die Einw. der Chemikalien imterbrochen u. die Hiiuto 
werden mit W. griindlich gcwaschen. Nach diesem Arbeitsvorgang erfordert das Aschern 
nur 6—8 Stdn. gegenuber 18—22 Stdn. (Ung. P. 95 665 yom 12/12. 1927, ausg. 2/12.
1929.) G. K ónig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Virck und 
Georg Matzdorf, Dessau), Verfahren zur Gewinnung von syntlietischen Gerbstoffen aus 
ihren Lósungen infester Form, dad. gek., daB man die festen Alkalisalze solcher S-haltiger 
Phenolkondensationsprodd., welche aus ihren wss. Lsgg. durch verd. Sauren nicht 
gefallt werden, in einem solclien Verhiiltnis mit festen anorgan. oder organ. Sauren 
oder festen, saureabgebenden Stoffen mischt, daB ihre wss. Lsgg. die fiir den Gerbvorgang 
notwendige Aciditat besitzen. — Z. B. werden 100 Teilo einos wasserlóslichen, durch 
Einw. von CH„0 u. Na2S03 auf wasserunl. S-haltige Phenolkondensationsprodd. ge- 
wonnenen Prod., das fiir 1 g bis zur kongosauren Rk. 2 cem n. HC1 verbraucht, in Form 
des trockonen Na-Salzes mit 25 Teilen Ozalsaure vermisclit. Andorę geeignete sauro 
Mittel sind KHSOt oder Naphthalin-2-sulfosdure. Durch Lósen der Mischungen in W. 
erhalt man gebrauchsfertige Gerblsgg. (D. R. P. 495 338 KI. 12 q vom 1/10. 1927, 
ausg. 5/4. 1930.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Gerbstoffen. Mono- 
oder Polyphenolalkoliole oder dereń Carbozylderiw. (erhaltlich durch Einw. von CH20 
auf Phenole oder Phenolcarbonsauren) werden mit so yiel Resorein kondensiert, wio 
der Menge des CH20 entspricht. Die Wasserlóslichkeit der Prodd. ist um so beśser, 
je mehr Oxymethylgruppen vorhanden sind bzw. je gróBer die Menge des Resoroins 
ist. Gegebenenfalls erhóht man die Loslichkeit durch Disporgieren in Sulfonsauren. — 
Z. B. werden 94 kg Phenol, 400 1 10%ig. NaOH, 220 g 30°/oig. CH/J u. 1100 1 W. 
mehrere Tage stehen gelassen. Man neutralisiert mit verd. H2S04, gibt 220 kg Resorein 
in 250 1 W. u. 10 1 konz. HC1 zu, laBt wieder einige Tage stehen u. dest. im Yakuum. 
Man erhalt eino gelbrote M., die mit der doppelten Menge 50%ig. Sulfonsaure in Lsg. 
gebraeht wird. — 94 kg Phenol, 158 kg Ba(OH), u. 600 kg 30%ig- CH,0 bleiben einige 
Tage stehen. Man fallt das Ba mit C02, filtriert, gibt zum Filtrat eine Lsg. yon 550 kg 
Resorein in 600 1 W. u. 10 1 konz. HC1, laBt wieder einige Tage stehen u. dampft im 
Vakuum ein. Man erhalt eine wasserlósliche rótliche M., die 50,4% gerbende Bestand- 
teile enthalt. — 13,8 kg Salicylsaure, 80 1 10%ig. NaOH, 30 kg 30%ig. CH„0 u. 160 1
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W. werden stehen gelassen u. nach Verschwinden des CH20-Goruchs mit verd. H2S04 
neutralisiert. Man gibt 33 kg Resorcin in 44,5 1 W. u. 2 1 konz. HC1 zu, laBt stehen
u. dest. im Vakuum. Man bekommt eine wasserlosliche braunrote M., die 35,5% gerbende 
Bestandteile enthalt. In ahnlicher Weise yerfabrt man unter Anwendung von p-Kresotin- 
saure. — Die erhaltenen Prodd. dienen ais Gerbstoffe. (F. P. 668139 vom 18/8. 1928, 
ausg. 28/10. 1929. D. Priorr. 23/8. 1927 u. 31/3. 1928.) N o u v e l .

Akt.-Ges. fiir Chemiewerte, Mainz, Verfahren zur Herstellung gerbend wirkender 
Oxydationsprodukte von rezenlen Stoffen pflanzliclier Herkunft, wie Steinkohle, Braun- 
kohle, Torf u. dgl., durch Behandeln mit HN03, 1. dad. gek., daB bei Ggw. eines saug- 
fahigen Stoffes, wio Kieselgur, Fullererde, Knochenlcohle u. dgl. gearbeitet wird. —
2. dad. gek., daB der saugfahige Stoff mit der HN03 getrankt u. die hierbei entstehende 
M. zur Einw. auf die rezenten Stoffe gebracht wird. — Z. B. wird ein Gemisch yon
10 kg gemahlener Braunkohle, 10 kg Kieselgur u. 3 kg verd. HNOs 3 Stdn. auf dem 
W.-Bade erwarmt. Dann wird in W. gegossen u. ausgekocht. Man erhalt einen gelb- 
braunen festen Gerbstoff in 60% Ausbeute. Dieser kann fiir sich yerwendet oder 
chloriert, sulfidiert, acetyliert, benzoyliert u. anschlieBend sulfoniert werden. Man 
kann aus dem Rk -Prod auch Al- oder Cr-Salze herstellen. (D. R. P. 486 830 KI 12o 
vom 25/6. 1924, ausg. 26/11. 1929.) N o u v e l .

XXH I. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
Otto Mezger, Untersuchungen an Schriftsliicken und Briefumschlagen. I., II . u. III. 

Yf. gibt einen Uberblick iiber die Unterss. yon Schriftstucken auf chem. u. mkr. 
Wege an Hand einer Reiho gerichtlicher Falle. (Chem.-Ztg. 53. 965—68. 985—87. 
1006—09. 21/12. 1929. Stuttgart.) J u n g .

Selectograph Co., Chicago, Illinois, iibert. yon: Paul A. Gollnick und Naomi 
Gollnick, Chicago, Illinois, Amerika, Herstellung von Schablonenbogen. Eine Unter
lage aus Faserstoff, z. B. Japanpapier, wird mit einem Uberzug yersehen, der folgender- 
maBen hergestellt wird: Eine w. Leimlsg. wird auf 70° erhitzt, worauf Lcinól u. Blei- 
glatte zugesetzt werden. Der Mischung, die bis zur Emulsionierung geriihrt wird, 
wird Glycerin u. schlieBlieh h. W. zugegeben. (A. P. 1758789 vom 12/9.1928, 
ausg. 13/5. 1930.) G r o tę .

Edouard Lucien Cochard, Frankreich (Seine), Herstellung von Abziehbildem. 
Auf einer Unterlage wird das zu vervielfiiltigende Muster o. dgl. aufgedruckt, u. zwar 
mit einer Mischung aus Leinól u. abziehbaren Druckfarben. Wird ein feuchtes Blatt 
auf die Unterlage gepreBt u. dann abgezogen, so enthalt es das aufgedruckte Muster. 
Durch Anwendung yon abziehbaren u. nicht abziehbaren Druckfarben kann man 
yerschiedene Wrkgg. erzielen. (F. P. 680594 vom 28/12. 1928, ausg. 2/5.1930.) G r o tę .

Steven Hardy, New York, Flilssiges Iieinigungs- und Holzpoliermitłel, insbesondere 
fiir Musikinstrumente aus Holz, bestehend aus 3 Teilen Leinól, 1 Teil Oliyenol, 1 Teil 
Rosmarinól, 4 Teilen Glycerin, 2 Teilen Cedernholzol, 1 Teil Bananenol u. 12 Teilen 
Terpentinspiritus. (A . P. 1758 317 yom 24/5.1928, ausg. 13/5.1930.) M. F. M u l l e r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., iibert. yon: Otho V. Stewart, Wilkinsburg, 
Pennsylvanien, Poliermittel, bestehend aus 1 Teil Stearinwachs, in das bei 90 bis 100°
2 Teile griines Cr203 eingeriihrt werden. Eytl. werden noch geringe Mengen eines 
leichten KW-stoffóles, z. B. Kerosin, zugegeben. Das Prod. dient zum Polieren yon 
harten Gegenstanden, z. B. von Metallen. (A. P. 1750 288 vom 8/12. 1925, ausg. 
11/3. 1930.) M. F. M u l l e r .

Louis Gergele, Chicago, Illinois, Reinigungsmittel fiir Metalle, Holzwerk, gestrichene
u. verzierte Gegenstande, bestehend aus 14 Teilen Eierschalen, 2 Teilen Fullererde,
2 Teilen Bimsstein, die fein gemahlen werden, worauf noch 1/8 Teil Salmiak zugesetzt 
wird. Das Prod. wird mit W. zu einer Pastę angeriihrt. (A. P. 1759783 yom 15/6.
1928, ausg. 20/5. 1930.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm Pungs, 
Ludwigshafen a. R h ., Iieinigungs- und Emulgierungsmittel. (A. P. 1757 441 vom 
16/10. 1926, ausg. 6/5. 1930. D. Prior. 21/10. 1925. — C. 1927- II . 1633.) R ic h t e r .

Wntej in ocrmanj SchluB der Redaktion: den 25. Juli 1930.


