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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
R. Muller, Die 'physikalische Chemie, ihre Lage und Abgrenzung gegen die Nachbar- 

■wissenschaften. V o rtrag . (B erg- u . H iitten m an n . J a h rb . 78. 57— 60. 25/4. 1930. 
L coben .) L e s z y n s k i .

Ernst Bergmann und Leo Engel, Uber die Bedeutung vou Dipolmessungen fiir 
■die Stereochemie des Kohlenstóffs. Vff. versuchen die bisher vorliegenden Dipolmes- 
sungen fiir die Stereochemie des Kohlenstoffs auszuwerten u. zwar unter Horan- 
ziehung von Tatsachen der organ. Chemie. — Mit Hilfe der im Begriff der ster. Hin- 
derung zum Ausdruek kommenden Annahme der Raumbeanspruehung von Substi
tuenten — Raumbeanspruehung =  gegenseitige Beeinflussung der ElcktronenhiiHen — 
hat man die Erfahrungen bei o-substituierten Biphenylderiw. erklart, mit ihrer Hilfe 
kann man aueh gewisse Dipolmessungen deuten. Das Dipolmoment eines Molekiils 
steht in einer Beziehung zu seiner Symmetrie: der „groBte Teil“ des Molekuls, der ein 
Symmetriezentrum besitzt, hat das Moment 0; den von diesem Teil ausgehenden 
Valenzstrichen kommt Vektorcharakter zu; die GroBe des Vektors ist eliarakterist. 
iiir den am Ende des Striehes sitzenden Substituenten; nur dem Wasserstoff kommt 
ein verschiedenes Moment zu, je nachdem, ob er sich in aromat, oder aliphat. Bindung 
befindet, wobei Athylen- u. Benzol-C-Atome identifiziert werden. Aromat. Wasserstoff 
erhalt definitionsgemaB das Moment O, aliphat. hat dann 0,4 X 10-18, wie sich aus 
dem Moment des Toluols ergibt. Blan kann theoret. die Momente disubstituierter 
Benzole durch vektorielle Addition der Substituentenmomente errechnen, u. zwar auf 
Grund der ebenen Sechsringstruktur des Benzols u. unter der Annahme, daB CH, u. 
NTI, positives, alle anderen negatives Vorzeichen besitzen u. daB der Valenzstrich 
Symmetrieaehse des Substituenten ist. Bei m- u. p-disubstituierten Benzolen ergibt 

•sich sehr gute Ubereinstimmung zwisehen Rechmmg u. Erfahrung (bis auf den Fali des 
p-Nitroanilins). Die groBen Abweichungen bei o-Verbindungen lassen sich auf die 
Raumbeanspruehung der Substituenten zuruckfiihren; man kann aus den gefundenen 
Momenten den Winkel berechnen, den (an Stelle eines solchen von 60°) die o-Valenzen 
miteinander bilden. — Fur ,,irregulare“ Gruppen X, d. h. solche, bei denen das 3\Ioment 
nicht mit dem Valenzstrich zusammenfallt, sondern mit ihm einen Winkel <p bildet, 
mufi man den Substituenten definieren durch die absol. GroBe seines Moments (die 
gleich dem von C6H5X ist), u. durch den Winkel <p, den man aus den Momenten von 
p-Substitutionsprodd. vom C0H5X berechnen kann. Die erhaltenen Werte gestatten 
aueh eine Diskussion der Verbb. C0H.,X2, wie am Beispiel der drei Phthalaldehyde 
gezeigt wird. — Aus dem klass. Modeli des Athylens laBt sich eine allgemeine Formel 
fur das Dipolmoment substituierter Athylene ableiten. Es ergibt sieh, daB trans-Yerbb.

'I l)des Typus ^^>C=C<^a das Moment 0 haben mussen, wahrend die cis-Formen ein end-
liches Moment besitzen. Bei den trans-l,2-Dihalogenathylenen ist die Forderung 
erfiillt, wie iiberhaupt _Dipolmessungen das einzig tlieoret. begriindete Kriterium fiir 
die Konfiguration von Athylenen abgeben. Bei den cis-Formen wird angenommen, daB 
infolge der Raumbeanspruehung der Halogenatome eine Modellverzerrung stattfindet, 
dereń GroBe mit zunenmenden Atomyolumen wachst. Aueh beim asymm. Dichlor- 
athylen ist die Nichtiibereinstimmung zwisehen Rechnung u. Messung auf eine Aus- 
einanderspreizung der C-Cl-Bindungen zuruckzufiihren. — Die von B re ts c h e r  (C. 1929. 
II. 2155) gemessenen Dipolmomente o,o'-disubstitmerter Biphenyle zeigen, daB aueh 
in  diesen Verbb., nicht nur in den in opt. Antipoden ześrlegbaren tetrasubstituierten) 
die Ringehenen etwa senkrecht aufeinander stehen. Bei disubstituierten Athanderiw. 
des Typus XCH2—CH2X gibt es gleiehfalls eine — fur alle Verbb. dieselbe — relativc 
Taumliche Lage der Substituenten, etwa die trans-Lage, die sich aus den Momenten 
berechnen laBt. „Freie Drohbarkeit“ bedeutet also nicht ungehemmte Rotation der
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Molekiilteile gegeneinandef. Analoges ergibt sioh fiir die Bernsteinsaurc aus der 
Fahigkeit zur Misohkrystallbldg. mit Fumarsaure u. aus dem von B j e r r u m  
(C. 1923. III. 1589) berechneten Abstand der Ladungen im sekundaren Succination. 
Dio Anhydridbldg. der Bernsteinsaure, die danach eine trans-Form darstellt, ist 
dadurch bedingt, daB mit steigender Temp. die móglichen Pendelschwingungen 
der Molekulhiilften um die Gleichgewichtslage groBere Amplituden erlangen. — Zur 
Erklśirung der Tatsache, daB auch Fumarsaure bei erhóhter Temp. in Maleinsaure- 
anhydrid iibergeht, nehmen Vff. an, daB jedes Athylen im Gleichgewicht mit einer 
Diradikalform steht: > C = C <  > C —C <, u. daB letztere mit steigender Temp.

i i
begiinstigt ist; sie hat dio Móglichkeit z u Pendelschwingungen, die der Athylenform 
folilt. Fiir diese Auffassung fiihren Vff. schlieBlioh eine groBere Anzahl von Tatsaehen 
aus der organ. Chemie an. (Ztsclir. physikal. Chem. Abt. B. 8. 111—37. Juni 1930. 
Berlin, Univ.) B e r g m a n n .

O. H. Wansbrougll-Jones, Das Verlialłen von Sauerstoff gegenuber Slickstoff 
nach ZusammenstoPcn mit Elektronem. Die Bldg. von Stickoxyden aus den Elementen 
gelingt bei Anregung durch ElektronenstoB bei Drueken von der GróBenordnung 
1/i„ mm Hg u. darunter. Die fiir das Einsetzen einer Rk. mindestens erforderliche 
Elektronenenergie wurde zu 17 V gefunden. Bei 23 V steigt die Rk.-Gesehwindig- 
keit an. Nach friiheren Messungen anderer Autoren liegt das erste Ionisierungspotential 
des N2 bei 17 V. N2+ wird gebildet. 23 V entspriclit dem zweiten Ionisierungspotential 
des N2. Angeregte Molekiilionen entstehen, die bei StóBen in Atome u. Atomionen 
dissoziieren. Der Vf. nimmt folgenden Rk.-Mechanismus an: bei 17 V:
N2+ +  0 2 — >- 2 NO; boi 23 V: N+ +  0 2 — > N 02 oder N2+' +  0 2 — y  N 02 +  N. 
Das Rk.-Prod. mit 17 V-Elektronen -wurde mit Sauerstoff gemischt. Die 1/2 Stde. 
spiiter beobaehtete Druckabnahme sprach fiir die Bldg. von N 02, die colorimetr. ge- 
zeigt wurde. Bei der Verfolgung der Rkk. dureh Beobachten des Druckes im Rk.- 
Raum in Abhiingigkeit von der Elektronenenergie ergab sich die Unabhangigkeit der 
Rkk. von den krit. Potentialen des Sauerstoffs. Die Anregung des Sauerstoffs ist also 
fiir die Rk. niclit erforderlicli. Ais untere Grenze fiir die Bldg. eines Molekiils NO» 
wurden 1,5 Ionen gefunden. (Proceed. Roy. Soc., London, Serie A. 127. 511—29" 
2/6. 1920.) SCHNUKMANN.

O. H. Wansbrough-Jones, Die Bildung von Ozon aus Sauerstoff nach dem 
Zusammcnstop mit Elektronen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Verss. des Vf. ergeben erst bei 
verhaltnismiiBig hohen Drueken von der GroBenordnung 1 mm Hg Ozonbldg. Daraus 
u. aus dom Befund, daB 25 V-EIektronen fiir die Rk. erforderlich sind, wird gesehlosson, 
daB der ZusammenstoB eines angeregten O-Ions von kurzer Lebensdauer (10~7 Sek.) 
mit einem Oa-Mol. zur 0 3-Bldg. fiihrt. (Proceed. Roy. Soc., London, Serie A. 127. 
530—39. 2/6. 1930.) S c h n u r m a n n .

H. Forestier, Wirkung des Magnetfeldes auf die Losungsgeschwindigkeit von Eisen 
in Ku-pferchlorid, CuCl2. Die Anderungen der Losungsgeschwindigkeit des Fe ais 
Funktion des Magnetfeldes u. ais Funktion der CuCl2-Konz. sind in Kurvenbildern 
dargestellt. Mit wachsender Feldstarke nimmt die Auflósungsgeschwindigkeit zuerst 
stark zu, von 500 Gauss an steigt die Kurve gejradlinig bis zu ca. 4500 Gauss, dann 
zeigt die Kurve einen scharfen Knick, u. die Auflósungsgeschwindigkeit bleibt kon
stant. Mit steigender CuCl2-Konz. nimmt die Wrkg. des Magnetfeldes ab, bei ca. 12°/o 
CuCl2 wird ein Grenzwert der Auflósungsgeschwindigkeit erreicht. Bei schwaehen 
CuCl2-Konzz. (ca. 2°/0) kann die Auflósungsgeschwindigkeit mit Hilfe eines Magnet
feldes auf ca. das dreifache gesteigert werden. Ersetzt man CuCL durch CuSO.,, so 
andert sich die Losungsgeschwindigkeit im selben Sinne, doch bildet sich bald ein 
Cu-Hautchen, das das Fe vor weiterer Korrosion schiitzt. Die Bldg. dieses Cu-Hautchens 
wird durch das Magnetfeld begiinstigt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1421—23. 
16/6. 1930.) W r e s c h n e r .

A. P. Palkin, Zur Frage der doppellen Umsetzung in Abwesenheit eines Losungs-
mittels. XI. Uber das singulare, nicht umkehrbare System TIN03 +  K J ----^  K N 03 +
TJJ. (IX. vgl. R o s t k o w s k i , C. 1929. II. 1621.) Das System TINO, +  K J — 
KNOj +  T1J, dessen therm. Effekt 11,4 cal betrśigt, ist den bereits untersuehten 
Systemen T1N03 -f KC1 u. T1N03 +  KBr analog. Wegen sehr geringer Loslichkeit 
des TlJ ist die Schichtenbldg. sehr intensiv u. erstreckt sich uber ein ca. zweimal 
groBcres Feld ais beim System T1N03 +  KBr. Da bei Tempp. uber 570° eine Zers. 
von H N 03 u. KN03 einsetzt, kann die Grenze der Schichtenbldg. nicht genau fest-
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gelegt werden, doch konnte dureh Extrapolation der krit. Punkt der reziproken Los- 
lichkciten bei 750° ermittelt werden. Das System ist ausgesprochen singular; die 
Abgrenzung des singuliiren Fcldes entspricht einem Maximum in dem metastabilen 
Diagonalschnitt T1N03—KJ. Es werden die binaren Systeme 1. TIN03-T1J, 2. TIJ-KJ,
з. T1N03-KN03 u .  4. KJ-KN03 untersucht. System 1 besitzt ein Eutektikum bei
214°. Polymorphe Umwandlungen wurden bei 142° u. 78° fur T1N03 u. bei 168° fur 
TU beobachtet. Im System 2 ist das Gebiet der festen Lsgg. sehr ausgedehnt u. 
zwar auf der KJ-Seite. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 57—76. 1930. 
2/8. 1929. Chem. Inst. d. Allruss. Akad. d. Wiss.) A n d r u s s o w .

S. A. Wosnessenski und L. P. Artemowa, Austausch der Kalionen im System: 
waflrige Seifenlosung-Calciumpermutit. Die Wechselwrkg. zwisehen Na-OIeal (bei 
Konzz. <  0,05-n.) u. Ca-Permutit wird bei 20°, 50° u. 80° wie auch bei Zusatz von
1—15% A. studiert. Eine Temp.-Erhóhung vergroBert, wenn auch sehr wenig, den 
Ionenaustausch. Zusatz von bis 5% A. ist prakt. ohne Wrkg., bei groflerem wird 
der Ionenaustausch erhóht. Bei 15% A. bekommt man eine nicht opaleseierendo 
Seifenlsg. (Journ. Russ. phys.-ehem. Ges. 62- 151—60. 1930. 11/9. 1929. Moskau, 
Zentralkomitee fur Wasserschutz.) A n d r u s s o w .

Fr. de Rudder und H. Biedermann, U ber die łhermische Zersetzung des Methans. 
Die Unters. der therm. Zers. von CH., zwisehen 900 u. 1500° u. unter Drucken von 34 
bis 760 mm ergibt unterhalb 1000° prakt. keine wesentliehe Zers. Die Zers. zu C2H4 
erreieht ihr Maximum (4 % ) bei 1200° u. 100 mm Hg. Die Bldg. von C2H2 nimmt mit 
der Temp. stark zu, bei 1500° u. 40 mm Hg werden 58 %  der theoret. Ausbeute erzielt. 
Die maximale C2H„-Bldg. ist an bestimmte, mit steigender Temp. enger werdende 
Erbitzungszeiten gebunden, die z. B. bei 1000° 4—15 Sek., bei 1200° 1—2 Sok., 
bei 1500° 0,01—0,2 Sek. betragen. Die Geschwindigkeit der CH4-Dissoziation nimmt 
mit der Temp. raseher zu ais die der C2H 2-Dissoziation, die stets von C- u. H2-Bldg. 
begleitet ist. HC1, Th, Si02 u. Ni iiben keinen nennenswerten katalyt. EinfluB aus. 
Mit der Erhitziungsgeschwindigkeit (z. B. bei YergroCerung der Oberflache) nimmt 
auch die Dissoziationsgesehwindigkeit Zu. Inerte Fremdgase beeinflussen auch in 
hoherer Konz. die C2H2-Bldg. wenig. (Compt. rend. Aead. Sciences 190. 1194—96. 
19/5. 1930.) R . K . M u l l e r .

G. Dupont und J. Allard, U ber den Mechanismus der Antioxydationsivirlcung. 
Vff. untersuchten den Oxydationsmechanismus der Abielinsaure (mit u. ohne Kataly- 
satoren) u. fanden, da3 bei dieser Oxydation ein intermediares akt. Oxyd ais Katalj^- 
sator wirkt, das durch die Rk. selbst gebildet wird. Die oxydationshemmende Wrkg. 
bestimmter Substanzen, wrie Hydrochinon, erklaren Vff. durch eine Wrkg. dieser 
Substanzen auf das akt. Agens, wobei ein inakt. Assoziationsprod. entsteht. Diese Er- 
klarung ist im Einklang mit experimentellen Erfahrungen: Es besteht eine Pro- 
portionalitat zwisehen der Menge des Katalysators u. der Menge des oxydations- 
hemmenden Agens; genugen anfilnglich Y s o o o  Hydrochinon um die Oxydation einer 
Abietinsaurelsg. vollig zu verhindern, so sind mindestens Yiooo Hydrochinon zur 
Hemmung erforderlich, wenn die Oxydation schon in Gang ist. Bei Co-Abietat ais 
Katalysator ist die Beziehung zwisehen Oxydations- u. Antioxydationswrkg. noch 
viel deutlicher, die erwahnten Assoziationsprodd. lassen sich hierbei auch auf spektro
skop. Wege nachweisen. Die Erseheinungen der positiven u. negativen Katalyse 
sind nahe verwandt, die Katalysatoren beider Typcn bilden Komplexe mit dem akt. 
Agens der Autokatalyse; die negativen Katalysatoren wirken ais Gifte auf dieses 
Agens, wahrend die positiven dieses Agens starker aktivieren. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 190. 1419—21. 16/6. 1930.) W r e s c h n e r .

J. N. Gapon, Loslichke.it, Verteilungskoeffizient und Auflosungsgeschwindigkeit 
fester Stoffe. Es wird versucht, don Zusammenhang zwisehen der Konstantę der Losungs- 
geschwindigkeit, der Losliehkeit u. dem Verteilungskoeffizientcn thermodynam. ab- 
zuleiten. Die Spiirlichkeit des experimentellen Materials insbesondere im Gebiete 
der Verteilungskinetik erlaubt keine definitiye Schliisse. Der Temp.-Koeffizient des 
Verteilungskoeffizienten c jc 2 ist bestimmt durch die Differenz [Q~\ der Lósungs- 
warmen der Substanz in beiden Losungsmm. In Tabellen werden die Werte von 
cjer. u. [<3] bei yerschiedenen Tempp. fur Trimethylamin in W. u. A. bzw\ in W.
и. Toluol, fur Pyridin in W. u. Bzl. bzw. W. u. Toluol u. fur Jod in Glycerin
u. Chlf. wiedergegeben. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 121—27. 1930. 
9/9. 1929.) A n d r u s s o w .

85*
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W. A. Goltzschmidt, tJber die Loslichkeit von zicei in einem gemeinsamen Losungs- 
mittel befindliche Substanzen. Es wird theoret. abgeleitet, daJ3 bei idealon Lsgg. die 
Loslichkeit einer Substanz unabhangig ist von der Anwesenheit einer anderen. Die 
Riohtigkeit der Behauptungen von PERSCHKE (vgl. C. 1930. I. 2) wird bestritten.
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 171—75. 1930. 25/9. 1929.) A n d r u s s o w .

Paul Gaubert, Einflu/3 icasseriger Suspensionen von Fremdstoffen auf die Tracht 
der Krystalle. Bei Krystallisation von Bleinitrat aus wss. Lsg. wird durch Zusatz organ. 
Farbstoffe vollkommen veranderte Ausbildung erzielt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 
1230—32. 26/5. 1930.) T r o m e l .

Harold Carpenter, Der Metallkrystall. Zusammenfassender Aufsatz ubor Darst. 
u. Eigg. von Metałl-Einkrysfcallen. Ais Beispiele werden Al u. Fe behandelt. (Naturę 
126. Nr. 3166. Suppl. 17— 28. 1930.) S k a l i k s .

W. Boas und E. Schmid, tiber die TemperaturabJiangigkeit der Krystallplaslizitat. 
Es werden die Ergebnisse von Zugverss. beschrioben, die an Cd-Einkrystallen im Temp.- 
Bereich vón 20° K  bis zum F. mit vorscliiedenen Versuchsgeschwindigkeiten ausgefiibrt 
worden sind, sowie orientierende Verss. an Zn-Krystallen im Bereich von 85° K  bis 
zum F. An den Cd-Krystallen wird Konstanz der krit. Schubspannung (Streckgrcnze) 
in einem groBeren Bereich unterhalb F. beobachtet. Der Verfestigungskoeffizient zoigt 
geringe Abhangigkeit bei tiefen Tempp., steilen Abfall bei mittleren u. geringe Ab- 
hilngigkeit mit niedrigsten Absolutwerten bei hohen Tempp. (Warmreckung). Der 
EinfluB der Dehnungsgeschwindigkeit wird untersueht. Die Schubarbeit der primiiren 
Basistranslation ist bei Cd eine unabhangige Materialkonstante. (Ztschr. Physik 61. 
767—81. 7/5. 1930. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforseh.) T r o m e l .

F. Blank, tlber die Kohdsionsgrenzen des Steinsalzkrystalls. (Vgl. C. 1930. 
II. 512.) Die Streckgrenze des Steinsalzes fur Zugbeanspruchung senkreclit zur Wurfel- 
ebene liegt bei Zimmertemp. tiefer ais die Zerreifigrenze, wobei ais Streckgrenze die 
Zugspannung gilt, boi der beobachtbaro Abgleitung nach Rhombendodekaederebenen 
auffcritt. Naturliche Krystalle versehiedener Herkunft geben individuelle Werte. Dieser 
EinfluB der Vorbehandlung, durch Gebirgsdruck, laBt sich durch Erhitzen auf 600° 
ausgleichen, es wird dann ein gemeinsamer Tiefstwert erreicht. Die Kohasionsgrenzen 
fiir aus dem SchmelzfluB gezogene Krystalle schwanken stark unter EinfluB der ver- 
festigenden Wrkg. nieht kontrollierbarer Verunreinigungen. Durch einen Geh. von 
ca. 10-6 Mol. PbCl2 wird die Festigkeit von SehmelzfluBlcrystallen etwa verdreifacht 
u. damit die ReiBverfestigxmg durch geringe Zusatze sichergestellt. (Ztschr. Physik 61. 
727—49. 7/5. 1930. Halle a. S.. Inst. theoret. Physik.) T r o m e l .

M. J. Buerger, Translatiońsghitung in Krysłallen des NaCl-Struklurtypus. 
(Vgl. C. 1930. II. 897.) Fiir Krystalle, die Strukturen vom Kochsalztypus haben, 
zeigen die bisher bekannten Daten uber die Deformationseigg. einen unerwarteten 
Mangel an Ahnliołikeit. Nachpriifung u. Unters. noch nicht untersuchter Vertreter 
dieses Typus erlaubt Betrachtung der piast. Deformation fiir diese Krystallarten in 
Abhangigkeit von der Struktur. Der EinfluB der geometr. Anordnung der Ionen, 
der Ionenradien u. der Polarisationseigg. werden diskutiert. (Amer. Mineralogist 15. 
174—87. 226—38. Juni 1930. Massachusetts Inst. Technol.) T r o m e l .

Jan  Jindra, Ćeslco-nćmeck -̂ a nemocko-{csk^ technick^ slovnik vsech oboro. Tscliechisch- 
deutsches u. dcutsch-tscheehiscli. teclmisches Worterbuch aller Facher. 4. umgearb. 
Ausg. Bd. 2. Deutsch-tschech. Tl., ScSit 16. Trane-Vitriol. (S. 961—1024.) Prag:
E. Weinfurter 1930. 4°. Bibiotćka technicka. 8, seait 16. Kc. 9.60.

Hugo K aufim ann, Allgemeine und physikaliscbe Chemie. Tl. 2. Berlin: W. de Gruyter 
u. Co. 1930. kl. 8°. =  Sammlung Goschen 698. 2. 4., rerb. Aufl. (148 S.) Lw. M. 1.80 

Engen Rabinowitsch, Grundbegriffe der Chomie. Berlin: W. de Gruj-ter u. Co. 1930. (151 S.) 
kl. 8°. =  Sammlung Goschen 804. Lw. M. 1.80.

Aj. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
K. K. Mukherjee, Bemerkung zur rerallgemeinerien Statistik. (Ztschr. Physik 62. 

855—56. 3/7.1930. Kallcutta, Physic. Lab., Presid. Coli.) L e s z y n s k i .
E. Madelung, Geschehen, Beobachłen und Messen im Formalismus der Wełlen- 

mechanik. (Ztschr. Physik 62. 721—25. 3/7. 1930. Frankfurt a. M.) L e s z y n s k i .
Eugene Bloch, Die Struktur der Atome. Allgemeinverstandliche tlbersicht. 

(La Naturę 1930. II. 53—56. 15/7. 1930. Paris.) ' S k a l i k s .
W. Heitler, Konnen leichle Keme in verschiedenen Quantenzustanden sein ? Neuere 

Messungen zeigen in einzelnen Fallen von Moll. mit zwei gleichen Kernen (z. B. bei
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Li, Na) ein so kleines Verhaltnis des Intensitatswechsels der Banden, daB der daraus 
folgende Kernspin unwahrscheinlich groB wiire. Diese Messungen lassen sich zwanglos 
durch dio einfaolie Annahme deuten, dali dic Kerne sich in verschiedenen Quanten- 
zustanden befinden kónnen, dereń Lebensdauer sehr groB ist. Zwei Kerne in ver- 
schiedenem Quantenzustand sind im Sinno der Quantenstatistik ais „ungleiche Par- 
tikel“ anzusehen. Ein Mol., das aus zwei solchen „ungleichen“ Kernen besteht, zeigt 
folglich keinen Intensitatsweclisel. Je nach dem Mischungsverhaltnis der verschie- 
denen Kernzustande resultiert eine mehr oder weniger starkę Abschwachung des 
Intensitatsverhaltnisses. Aus der Messung laBt sich dann nur eine obere Grenze fur 
die GroBe des Kernspins angeben. (Naturwiss. 18. 332. 11/4. 1930. Góttingen.) L e s z .

V. Fock, „Selfconsistent field,'1 im Austausch fur Natrium. D ie friih e r (C. 1930.
I .  3149) en tw ick e lte  V eraU gem einerung d e r IlARTREEschen M ethode des „selfcon
s is te n t  f ie ld "  w ird  a u f  d a s  N a-A to m  an g ew an d t. E s e rw eist sich , daB d io  A usw ahl- 
regeln  in  d e r a lte n  F o rm  b es teh en  b leiben. (Z tsch r. P h y s ik  62. 795— 805. 3/7. 1930. 
L en in g rad , P h y s ik a l. I n s t .  d . U n iv .) LESZYNSKI.

Fritz Wisshak, Uber das K-Ionisierungsvermógen schneller Eleklronen. Zweck der 
Arbeit war die experimcntelle Best. der Anzahl von Atomcn, die von einem schnell- 
bewegten Elektron auf seiner ganzen Bahn beim Durchgang durch Materie in der 
K-Scliale ionisiert werden. Diese Anzahl wird in absol. MaBe aus Intensitatsmessimgen 
an Rontgen-if a-Linien von Cr, Cu, Mo u. Ag ermittelt. Sie ergibt sich ais Funktion' 
der Energie des stoBenden Elektrons u. der Ordnungszahl des Atoms. Die Róntgen- 
stralilen werden in einer Ionenróhro erzeugt u. treten durch ein Al-Fenster aus der 
Rohre aus. Die Intensitaten werden bezogen auf gleiche Kathodenstrahlenergie. 
Diese wird calorimetr. durch Thermoelemente aus der Erwiirmung des Kiihlwassers 
der Antikathode bestimmt. Die Intensitat wird mit einem BRAGGselien Spektrometer 
mit Drehkrystall nach der Ionisationsmethode gemessen. Zur spektralen Zerlegung 
der Strahlung dient ein Kalkspatkrystall. Der falschende EinfluB der Absorption 
innerlialb der Antikathode wird auf exporimentellem Wege eliminiert. Von der ge- 
messenen Gesąmtintensitat am Orte der K  a-Linie wird der Bestandteil an kontinuier- 
licher Strahlung abgezogen. Da nur die direkte Ionisierung durch StoB der Elektronen 
in Betracht zu ziehen ist, wird von der gemessenen Eigenstrahlung die indirekt an- 
geregte Fluorescenzstrahlung abgezogen, die aus der gemessenen Intensitat des Konti- 
nuums berechnet wird. Die Intensitat der direkt angeregten Eigenstrahlung wird durch 
Vergleich mit der Intensitat der kontinuierlichen Rontgenstrahlung unter Benutzung 
des fur letztere bekannten Nutzeffektes absol. bestimmt. Aus der absol. bestimmten 
Intensitat folgt die gesuchte Ausbeute an ionisierenden StoBen durch Division mit der 
Energie eines Lichtąuants u. mit dem Nutzeffekt der Fluorescenzstrahlung. Die er- 
haltenen Werte fiir die Zahl der A"-ionisierten Atome liegen unterhalb der nach der 
THOMSONschen Theorie zu erwartenden Werte. (Ann. Physik [5] 5. 507—51. 18/6. 
1930. Miinchen, Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.)  ̂ L e s z y n s k i .

U. Dehlinger, U ber den Aufbau der Metalle. Allgemeiner Dberblick uber die 
Beeinflussung der Metallkunde durch die moderne Atomphysik. Die Bedeutung der 
Rontgenunterss. wird erortert u. das Verhalten der Valenzelektronen nach der Wellen- 
mechanik erklart. (Metali-Wirtschaft 9. 589—92. 11/7. 1930. Stuttgart, Róntgenlab. 
Techn. Hochschule.) T r o m e l .

R. Glocker, Die Bedeutung der Ronigenstralilen fur Wissenschaft und Technik. 
Kurze zusammenfassende Darst. der Verwendung der Róntgenstrahlen zur Material- 
priifung u. zum Studium des Krystallbaues. (Strahlentherapie 36. 660—70. 31/5. 
1930. Stuttgart.) W r e s c h n e r .

A. Ferrari und C. Colla, Die chemische und Krystallstruktur einiger komplexer 
NUri te. Vff. finden durch Rontgenanalysc folgende Werte: K iPbCu(NU2)c (schwarz, 
Darst. aus den Acetaten u. KN02), Kante des Elementarzellenwuj-fels a =  10,55 Ą,
D. (berechnet fiir 4 Moll.) 3,56; K^PbN^NO^^ (hellbraun, Darst. analog), a — 10,40 A,
D. berechnet 3,50 (gefunden 3,81); K 2PbCoiN02)e (dunkelbraun, Darst. aus den Ni- 
traten u. KNO,), a =  10,52 A, D. berechnet 3,66. Die Sake sind isomorph u. haben 
die Konst. K2Pb[Me(N02]„]. Denselben. Typus u. sehr ahnliche Dimensionen hat 
auch K,Co(NO2)0 mit a =  10,32 A u. D. 2,73. Vff. schlieBen daraus, daB dieses Salz 
kein Krystallwasser enthalt. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6]. 11. 755—60. 
27/4. 1930. Mailand, Univ., Inst. f. allg. u. physikal. Chemie.) R. K. M u l l e r .

S. C. Bradford, Beugung von Róntgenstrahlen durch glasige feste Kórper und ihre 
Beziehung zur Konslitution. Vf. weist darauf hin, daB die von R a n d a L L , R o o k s b y
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u. COOPER (vgl. C. 1930. I. 3150) geauBerte Ansehauung liber den glasigen Zustand 
von festen Kórpern von ihm schon friiher (Trans. Soc. Glass Technology 3 [1919], 
282) in analoger Weise gedeutet wurde. (Naturę 125. 975. 28/6. 1930. London, 
Science Museum.) K l e y e r .

Georges Pournier, Uber eine Beziehung zwisclien der Reihenbildungsfdhigkeit 
radioaktiver Atome und der Geschwindigkeit der von ihnen ausgesendeten a-Strahlen. 
Bei fruheren Unterss. des Vf. (vgl. C. 1927. II. 374) wurde eine Beziehung abgeleitet 
zwischen dem Atomgewicht (A) eines Radioelements u. der Geschwindigkeit (v) der 
von diesen ausgesendeten a-Strahlen. v =  v0 — k-A, dabei ist k eine Konstantę u. v0 
abhiingig von der Atomnummer (N) des Radioelements. Ferner fiihrte Vf. eine GroBe 
U ein, die regelmaBig um 1 abnimmt, wenn man von einem radioakt. Element zu seinem 
direkten Zerfallsprod. tibergeht: U =  3/Ą .4 — iV (vgl. C. 1929. II. 825). Durch Zu- 
sammenfassung beider Formeln kommt Vf. zu der Gleichung: v =  0,0818 (100 — U), 
dabei ist v ausgedriickt in 109 cm/sec. Fur 15 Ra-Elemente von Jo (U =  82,5) bis 
AeC' (V — 74,25) sind die nach obiger Gleichung berechneten r-Werte mit den esperi- 
mentell beobachteten Werten zusammengestellt, in den meisten Fallen zeigt sich gute 
Ubereinstimmung. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1408—10. 16/6. 1930.) W r e s c h .

Augustin Boutarie und Madeleine Roy, Ober die Radioaktivitat von Materialien 
aus altem Dachem. In Fortsetzung friiherer Unterss. (vgl. C. 1930. I. 2684) fanden 
Vff. deutliche Radioaktivitiit bei einer Schieferplalte u. bei einem Glosziegel von einem 
ca. 25 Jahre alten Dache, aueh die Radioaktivitiit von Pi-Proben von verschiedenen 
Stellen eines alten Daches wurde untersucht. Yff. nehmen an, daB die beobachtete 
Radioaktivitat zum gróBten Teil aus dem Regenwasser stammt, nicht die Pb-Proben, 
die am meisten der Sonne ausgesetzt waren, sondern die, die viel Beriihrung mit dem 
Regenwasser hatten, sind am starksten aktiv. Auch Sand u. Kohle, die ais Filter fiir 
Regenwasser dienten, zeigten Radioaktm tat. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 
1410—12. 16/6. 1930.) W r e s c h n e r .

Ernst Walling, Eichung von Radium-E- Prdparaten in „Radiuvidquivalenten“, 
Es wird eine Methode zur Eichung von RaE-Praparaten in Radiumgleiehgewichts- 
aquivalenten (d. h. die Best. derjenigen Ra-Menge, mit der das RaE-Praparat im 
radioakt. Gleichgewicht stehen wiirde) beschrieben. Zu diesem Zweeke muBte aus 
einem Praparat, das Ra u. RaE bestimmt im Gleichgewicht enthalt, das RaE quan- 
titativ  abgetrennt werden, das Ra bestimmt u. das RaE unter reproduzierbaren Be- 
dingungen gemessen werden. Da nun RaE nur in U-Mineralien mit dem Ra (u. zu- 
gleich naturlich mit allen andern Gliedern der U-Ra-Zerfallsreihe) wirklich im Gleich
gewicht ist, war eine hochwertige Pechblende, dereń Ra-Geh. bestimmt werden konnte, 
das gegebene Materiał zur Abscheidung der Gleichgewiehtsmenge RaE. Da jedoch 
die kurze Halbwertzeit des RaE eine solche Abscheidung sehr erschweren wiirde, ist es 
einwandfreier, das Blei u. mit diesem die isotope, langlebige Muttersubstanz des RaE, 
das RaD, aus der Pechblende abzuscheiden. Nach etwa 2 Monaten hat sich aus diesem 
das RaE in der Gleichgewiehtsmenge nachgebildet, ohne dafl vom RaD selbst ein 
merklicher Teil zerfallen ware. Die Aktivitat des RaE in diesem Blei-(RaD +  E)- 
Gemiseh laBt sich direkt in einem geniigend abgeschirmten Elektroskop messen, 
wobei weder die weichen /?- Strahlen des RaD, noch die a-Strahlen des Po, das sich aus dem 
RaE nachbildet, storen kónnen. Die Ra-Best. der Pechblende kann durch eine U-Best. 
ersetzt werden, da das Verhaltnis Ra/U im Gleichgewicht bekannt ist. Die auf diese 
Weise bestimmte Aktivitat des Radiumgleichgewiehtsaquivalent8 des RaE war zu 
Eichzwecken noch nicht direkt venvendbar, da sie an einem Materiał gewonnen war, 
das stark mit inakt. Blei verd. u. fiir die Messungen auf eine verhaltnismaBig groBe 
Flachę aufgestrichen war, wahrend die zu eichenden RaE-Praparatc in unendlich 
diinner Schieht auf verhiiltnismaBig kleinen Flachen vorliegen. Bei vergleichenden 
Messungen von gleichen /?-Strahlern, die in yerschiedenen Praparaten vorliegen, spielt 
niimlich sowolil die Geometrie der MeBanordnung ais auch die Reflexion der /3-Strahlung 
in Abhangigkeit von der Tragersubstanz der strahlenden Praparate eine groBe Rolle. 
Es war daher die Best. des Umrechnungsfaktors notwendig. — In der vom Vf. be- 
nutzten Anordnung ergab sich die Aktivitat von auf einem Ni-Kugelehen nieder- 
geschlagenem RaE zu 2350, die von auf Ni-Blech niedergeschlagenem zu 2430 Ein- 
heiten. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 7. 74—79. Marz 1930. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie, Radioakt. Abt.) L e s z y n s k i .

E. Hulthen, Eine -physikalische Erklarung der Słorungen in Bandenspektren. 
Schneiden sich die Kurven, die im Energie-Kernabstanddiagramm die einzelnen Elek-
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tronentermo (mit iliren Sohwingungszustanden) charakterisieren, so kann ein Obergang 
von einem zum anderen Term dann stattfinden, wenn die Drehimpulssatze duroh die 
Natur beider Termo gewahrt bleiben konnen. Liegt der Sclinittpunkt der beiden Ternie 
iiber der Dissoziationsenergie eines von ibnen (auf dem Kurvenast, der der AbstoBung 
entsprielłt), so tritt Pradissoziation ein. Liegt die Dissoziationsenergie beider Terme 
oberiialb des Schnittpunktes, so bildet dieser den AnlaC zu einer Stórung: der tjber- 
gang entzieht einem Zustand des einen Terms Energie, laBt die Bandenlinien schwiicher 
erscheinen, u. erzeugt dafiir Zustande mit gewisser Intensitat im anderen Term, die 
weitab von dessen n. Intonsitatsverteilung einen neuen Anstieg ergeben. Storungen 
dieses Charakters wurden hiiufig beobachtet. (Naturę 126 . 56—57. 12/7. 1930. Stock- 
holm, Lab. of Physies, Univ.) B e u t l e r .

Cornel Lanczos, Zur Intensitatsanomalie der Starkeffektlinien in sehr starken 
Feldern. Die eigentumliehe Beeinflussung d e r Linienintensitaten durch starkę elektr. 
Felder (vgl. R a u s c h  v o n  T r a u b e n b e r g  u . G e b a u e r ,  C. 1930- I .  2358) soheint 
mit  den Konseąuenzen der ScHRODINGERsclien Wellenmeehanik in voller Uberein- 
stimmung zu stelien. (Naturwiss. 18. 329—30. 11/4. 1930. Frankfurt a. M., Univ., 
Inst. f. theoret. Physik.) L e s z y n s k i .

C. J. Bakker und T. L. de Bruin, Der Zeemaneffekt des Argonfunkenspektrums 
(Ar II). II. Fortsetzung von C. 1928. II. 1651. Die Methode wurde durch Benutzung 
von Molybdiinelektroden u. eines diekeren Kalkspatrhomboeders verbe3sert. Friiher 
„unklassifizierte Linien“ konnten zum Teil den Termen der Konfiguration s2 p' mit den 
Grenzen 1Z), 1S  u. 3P  zugeordnet werden. Die Beobachtungen der ZEEMANN-Effekte 
an 40 Linien dieses Systems zwischen 5000 u. 3000 A werden in einer Tabelle gegeben. 
Die Terme des 4 s-Elektrons haben alle n. g-Werte, nieht die des 4 p-Elektrons. Der 
j7-Summensatz ist in allen Fallen, auch fiir die anomalen jr-Werte, erfiillt. — Einige 
friiher besehriebene unsymm. Aufspaltungen werden ais partieller PaSGHEN-Back- 
Effekt erklart, verursacht durch den kleinen Abstand'der feldlosen Terme 2D3 u. -D2 
[«2p4 (1 S)-3 d\. (Ztschr. Physik 62. 32—42. 12/5. 1930. Amsterdam, Physikal. Inst. 
„Physica“ d. Univ.) B e u t l e r .

V. Kondratjew, Die Dissoziationsarbeit des Sauerstoffs und des Schwefels. Aus der 
Pradissoziation des NO„ laBt sich die Dissoziationsarbeit (TJ) des 0 2 erheblich genauer 
bestimmen ais dies aus dem photoehem. Verh. (vgl. MECKE, C- 1930. I. 938) moglich ist. 
Die beobachtete Grenzwellenlange 2447 A fiihrt, wenn mit A 0 die Anregungsenergie 
des 1JD-Niveaus des O-Atoms bezeiehnet wird, zu der Gleichung Dnoj +  A 0=  110 kcal. 
Unter Benutzung der Gleichung D02 +  -̂ 0 — 162 kcal erhalt man Do»—D^o2 =  46 kcal. 
Da nun D$ 02 =  U +  13 kcal ist, ergibt sich Do2 =  118 kcal u. A? =  lD—3P2 =  
44 kcal. — Der fiir Dq« erhaltene Wert wird auch aus den Absorptionsbanden des 
0 4-Mol. bestatigt. Extrapoliert man diese auf A v — 0, so erhalt man vc — 135 kcal. 
Interpretiert man diesen Wert ais Do.j +  A 0, wobei D0.1 die Wiirmetónung des Pro- 
zesses 0 4 =  0 3 +  O (3P), so erhalt man Do2 — 122 kcal u. A 0 — 40 kcal. — Eine 
ahnliehe Extrapolation im Fali des 0 3 ergibt folgendes Schema fiir den 03-Zerfall 
unter der Wrkg. des Lichtes von /. <  2700 A: 0 ;l -f- h v =  0 2' +  O' (lD). Dieser
ProzeB fiihrt fiir Dq2 z u  dem W erte~120 kcal, wahrend die andern denkbarcn Prozesse 
zu ganz unwahrschelnlichen Werten fiihren. Ais Mittelwert fiir die Dissoziationsarbeit 
des O, ergibt sich also 120 kcal.

Dieser neue Wert verlangt die Revision der Dissoziationsarbeiten fiir die andern 
Elemente der II. Gruppe. Fiir S2 ergibt sich aus der Pradissoziation, indem die eine 
Pradissoziationsgrenze l  — 2794,2 A mit dem Dissoziationsvorgang

S2 +  h V =  S (3P) +  S (*P), 
die andere A =  2592 A mit dem Vorgang S2 +  h v =  S (3P) +  S' (XZ) ?) verbunden 
wird, fiir die Dissoziationsarbeit Dss der Wert 101,5 kcal (chcm. bestimmt Z>s2~ 9 0  kcal) 
u. fiir ^4s =  1D1—3P  der Wert 8 kcal. — Fiir die Dissoziationsarbeiten des Se2- u. 
Te2-Mol. lassen sich nur die GrenZwerte />ro2 <  84 kcal u. Dsez <  65 kcal angeben. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 7. 70—73. Marz 1930. Leningrad, Physikal.-Techn. 
Lab., Physikal.-Chem. Abt.) L e s z y n s k i .

H. H. van Iddekinge, Das Bandenspektrum des Schwefels. Aus dem Absorptions- 
spektrum des S» ist durch die Unterss. von H e n ri u . von ROSEN (C. 1927. II. 782) 
ein Gebiet bekannt, in dem der angeregte Zustand Pradissoziation zeigt. Es werden 
diese S„-Banden nunmehr durch eine hoehgespannte Entladung in H2S erzeugt. Die 
friiher diffusen Banden fehlen nun vollstandig, da die oberen Zustande zerfallen, bevor 
sie emittieren, ubereinstimmend mit der Theorie. Ein neues Bandensystem mit dem
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Intensitatsmasimum bei 2750 A gehort ansoheinend aueh dem S, an u. wird noch 
naher untersucht. (Naturę 125. 858. 7/6. 1930. Groningen, Natuurk. Lab. d. Rijks-

C. R. Bailey, A. B. D. Cassie und W. R. Angus, Das infrarote Absorptions- 
spektrum des Sćhwefeldiozyds. Das Ultrarotspektrum des Schivefcldioxyds wird zwisehen 
2 u. 20 fi mit einem HlLGER-D. 42-Spektrometer gemessen. Absorptionsmaxima bei 
2498, 2321, 1871, 1355, 1152 u. 606 cm-1  werden gefunden. Das Band bei 1355 cm-1  
ist das intensivste u. besitzt eine komplizierte Struktur. Die Grundfreąuenzen sind 
walirscheinlieh v1 =  1355, v2 — 1152 u. v3 — 606 cm-1. Die beiden ersteren sind in 
guter Dbercinstimmung mit don im Ramaneffekt gefundenen. Die anderen Banden 
durften ais Kombinations- u. Obertóne zu deuten sein. (Naturę 126. 59. 12/7. 1930.

L. C. Jackson und L. F. Broadway, Eine Anioendung des Slern-Gcrlach-Yersuchs 
auf die TJntersuchung des aktiven Stickstoffs. (Vgl. C. 1930. I. 1589.) Die vorliegende 
Arbeit sueht zu unterscheiden zwisehen zwei Erklarungen fiir die chem. A ktm tat des 
akt. Stickstoffs u. fiir den Mechanismus des gelben Nachleuchtens. Nach der einen Theorie 
fiihrt ein DrcierstoB zwisehen zwei normalen N-Atomen u. einem normalen N2-Mol. zur 
Bldg. eines normalen u. eines angeregtenN2-Mol. Bekanntist, daB die Energie desTragers 
des Nachleuchtens 11,5 Volt betragt. Die Dissoziationsenergie des N2-Mol. betragt jedock 
nur 9,1 Volt. W tire die Theorie dennoch richtig, so muBte der Nachweis gelingen, 
daB N-Atome im Grundzustand (4iS) im akt. Stickstoff vorhanden sind. Nach der 
anderen Theorie wird angenommen, daB beim ZusammenstoB eines metastabilen Mol. 
im 327-Zustand mit einem metastabilen N-Atom im 2P-Zustand die angeregten 11,5 Volt- 
Moll. entstehen. ZusammenstóBe von metastabilen Moll. im 327-Zustand mit meta
stabilen Atomen im 2J5-Zustand geben aueh angeregte Moll., die die Intensitats- 
verteilung im Spektrum des Nachleuchtens verlangt. COMPTON u . B o y c e  (C. 1929-
II. 1771) haben die -P- u. 2jQ-metastabilen Zustiinde des N-Atoms spektroskop, ge
funden. Vff. sclilieBen aus ihren Verss., daB diese metastabilen N-Atome im akt. N 
entlialten sind u. daB sie chem. akt. sind. Damit fallt die Entscheidung fiir diese zweite 
Theorie. — Der in der elektr. Entladung hergestellte akt. N wurde mit der STERN- 
GERLACH-Methode im inhomogenen M agnetfe ld  untersucht. Zum Nachweis des 
Strahles diente die chem. Methode (Test mit AgN03). Die Aufspaltung des Strahles 
im M agnetfe ld  machte sich durch eine 60%ige Y e rb re ite ru n g  des B ildes auf der Auf- 
fangplatte bemerkbar. Unter bestimmten Entw.-Bedingungen des Bildes auf dem 
Auffanger waren zwei getrennte Spuren zu sehen. Die chem. Wrkg. (schwarzlich- 
braune Earbung) riihrte nur von Teilchen her mit einem magnet. Moment von der 
GroBe, daB m-g Jt:1/3 (Landćfaktor g =  2/3 fur m =  ±  1/2) war. Die Gg%v. von Atomen 
oder Moll. in a n d e re n  Zustanden gab sich nicht zu erkennen. Die Beobachtung zeigt, 
daB N-Atome im metastabilen 2P i/,-Z u s tan d  vorhanden s in d . Weiter ^"urde fest- 
gestellt, daB die N-Atome im metastabilen 2P y 2-Z u stan d  aueh auftreten, wenn das 
Nachleuchten ausbleibt. Diese Beobachtung spricht fiir die Annahme von CARIO 
u. K a p ł a n  (C. 1930. I. 1589), daB das Verschwinden des Nachleuchtens der Des- 
aktivierung der metastabilen “27-Moll. durch die Wandę des Entladungsrohres zu- 
zuschreiben ist. (Proceed. Roy. Soc., London, Serie A, 127. 678—89. 2/6.1930. Bristol,
U n iv .)  SCHNURMANN.

Erie John Baxter Willey, t)ber akliven Stickstoff. Teil VII. Weitere Unter- 
suchungen iiber den Abfall des Stickstoffnaehleuchtens. (VI. vgl. C. 1929. I. 857.) Eine 
Reihe von Unterss. der neueren Zeit hat wahrscheinlieh gemacht, daB beim Nachleuchten 
des akt. Stickstoffs die Wand eine ebenso wichtigo Rolle spielt, wie beim akt. Wasser
stoff. Vf. untersucht daher den Abfall des Nachleuchtens nochmals. Zur objektiven 
Best. der Intensitat des Gliihens wurde eine spezielle Cs-Photozelle benutzt. Es zeigte 
sich, daB bei ganz reinem Stickstoff ein Leuchten iiberhaupt nicht auftritt; die Rekom- 
bination erfolgt an den Wanden. Werden diese durch Zusatze, wie H 20, 0 2, N2 (Druck- 
erhohung!) vergiftet, so wird das Leuchten immer intensiver, d. h. die Rk. wird homo- 
gener. Bei Zusatzen, die gróBer ais 0,1% sind, reagiert der Zusatz mit dem akt. Stick
stoff. — Auf Grund der Beobachtungen iiber den EinfluB der Wiinde lieBen sich opti- 
male Bedingungen finden, um die Wandrk. móglichst zu vermeiden. Es konnte dann 
gezeigt werden, daB bei der homogenen Rk. der Abfall — im Gegensatz zu friiheren 
Angaben — tatsachlich proportional ~\/P erfolgt, wie dies fiir eine temare Rk. erforder- 
lich ist. — Mit der Dauer andern sich im Bereich von 5900—4000 A weder die Ordnung,

Univ.) B e t jt l e r .

London, Univ.) D a d ie u .
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noch die spektrale Verteilung des Leuchtens. — Es wird am SchluB eine eingehende 
Diskussion gegeben, welches Schema die bisher festgestellten Eigg. des Leuchtens ani 
besten wiedergibt. Vf. kommt 7.u dem SchluB, daB 2 Rkk, dafiir verantwortlich zu 
machen sind: N +  N '— >-N2'; N2' - j - N2 =  2 N2 ( +  Nachgluhen). N ' ist ein um
2,3 V metastabiles Atom; dieses ist der chem. akt. Anteil. Es wird im Original gezeigt, 
daB diese Anschauung den experimentellen Ergebnissen gut gerecht wird. (Journ. 
chem. Soc., London 1930. 336—49. Marz. London, Univ.) Klemm.

H. Kuhn, Vber den Nachweis eines durch Polarisationskrafte gebundenen K^-Mole- 
hiils. Bei Gelegenheit einer Unters. uber die eleklr. Beeinflussung von Seriengrenzen 
wurdc das Absorptionsspektrum von K-Dampf hohen Druckes (einige Hundert Milli- 
meter) aufgenommen. Dabei tra t auf der kurzwelligen Seite der Linien 3035, 2992, 
2963 u. 2943 A (XS—7P, SP, 9P, 10P) je eine schmale Bandę auf, dereń Abstand von 
der Linie sich in der angegebenen Reihenfolge von etwa 2,7 A ab systemat. vermindert. 
Die Erscheinung ist sehr deutlich u. hat ganz das Aussehen der von OLDENBERG 
(C. 1928- I. 2348) gefundenen Hg-Edelgasbanden. DaB der Trager der Banden eine 
K-Verb. ist, geht eindeutig aus der Lage im Spektrum dicht neben den Atomlinien 
hervor; daB es sich um ein auBerst locker gebundenes Mol. handeln muB, folgt aus 
demselben Grunde. Da die Banden stets in gleicher Weise auftreten, unabhiingig 
davon, ob das zur Aufrechterhaltung des Druckes notwendige Zusatzgas N2 oder H 2 ist, 
kommt ais Trager offenbar nur ein K 2-Mol. in Frage, das sowohl im Normalzustand 
wie im angeregten Zustand locker gebunden ist, dessen Normalzustand also keines- 
wegs der der bekannten K 2-Banden sein kann, sondern eine groBenordnungsmaBig 
kleinere Dissoziationswarme haben muB.

Die Existenz eines solchen Mol. ist theoret. durchaus verstandlich. Genau wie 
bei H2 ftihrt die Annaherung zweier K-Atome infolge der Austauschkrafte nicht nur zu 
einer Anziehung, die das bekannte K 2-MoI. liefert, sondern bei anderer Orientierung 
der Spinvektoren zu einer AbstoBung. Diese monoton abfallende Potentialkurve muB 
sich mit dem Anziehungspotential der VAN d e r  W AALsehen Krafte (da diese lang- 
samer mit der Entfernung abklingen) zu einem Potentialminimum zusammensetzen. 
Man wird also auBer den gew óhnlichen , durch Austauschkrafte gebundenen Moll. 
noch denselben Typus von Polarisationsmoll. erhalten mussen wie ihn die von OLDEN- 
BERG (1. c.) gefundenen Moll. HgAr u. HgKr darstellen u. wie er wohl auch bei Hg2, 
Cd2 u. Zn2 vorliegt. W elcher Art die Bindung im Endzustand der Absorption ist, 
der ebenfalls sehr locker gebunden sein muB, laBt sich noch nicht entscheiden. (Natur
wiss. 18. 332—33. 11/4. 1930. Góttingen, II. Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

W. Schaflernicht, Die optischen Anregungsfunktionen der Quecksilberlinien. 
Ais „opt. Anregungsfunktion" wird die Lichtausbeute einer Linie in Abhangigkeit von 
der Yoltgeschwindigkeit der stoBenden Elektronen bezeichnet; es stimmen diese An
regungsfunktionen fiir alle vom gleichen Term ausgehenden Linien iiberein; die Terme 
werden sowohl direkt durch ElektronenstoB, ais auch durch Kaskadenspriinge von 
hóheren, direkt angeregten Termen erreicht. Die experimentelle Anordnung war schon 
fruher von H a n l e  (C. 1929. II. 1380) angewendet worden; in dieser „Doppelfcld- 
methode" wTerden die Elektronen zunachst auf Werte uber der Ionisierungsspannung 
beschleunigt, dann auf den MeBbetrag abgebremst. So werden die Stromstarken weit- 
gehend konstant gehalten; die Stromdichte betrug ea. 10-3 Amp./qcm. Der Hg-Druck 
war 1—3-10_3mm, um DoppelstoBe der Elektronen zu vermeiden.

E r g e b n i s s e .  1. Bogenlinien. Die Triplettlinien zeigen in ihrer Anregungs- 
funktion ein schmales Maximum, das dicht (ca. 1,7 V) hinter ihrer Anregungsspannung 
liegt. Die Singulett-Linien hingegen steigen steil bei der Anregungsspannung an, dann 
flacher bis zu einem breiten Maximum bei ca. 30 Volt. Interkombinationslinien zeigen 
den Charakter ihres Ausgangsterms. Die m 3D2-Terme geben mit fallendem m immer 
stiirker das Bild, das durch tlberlagerung einer Triplett- mit einer Singulett-Kurve 
entsteht. Die m 1iS'0-Terme zeigen zunachst ein steiles (Triplett-) Maximum, u. weiter- 
hin nach einem ausgepriigten Minimum ein breites, gleichhohes Masimum bei 35 Volt.
— 2. Funkenlinien. Im Hg"-Spektrum zeigen die Dublettlinien ein steiles Maximum 
bei 50 V, die Quartettlinien ein flaehes bei 90-—100 Volt. Im Hg111 zeigen die Linien A =  
4797, 3556, 3312, 3090 A ein breits Maximum bei 200—300 Yolt. Im HgIV wird bei 
allen ein solches bei 400 V beobachtet. — Weiterhin wird gezeigt, daB diese Ergebnisse 
nicht vom Hg-Druck u. der Stromdichte abhangig sind, u. ein Yergleich mit dem Spek
trum der Hg-Bogenlampe in bezug auf die Energieverteilung gezogen. (Ztschr. Physik
62. 106—42. 12/5. 1930. Halle, Inst. f. Exp.-Physik, Univ.) B e u t l e r .
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Dan Radulescu. V. Alexa und F. Barbulescu, Beilrdge zur Beslimmung der 
Struktur der Absorptionsresonatorem der organischen Chromophore. IY. Beslimmung 
der AnzaJil utul der geomelrischen Anordnung der Elektronem in einem Gemeinschafts- 
resonator. (III. vgl. C. 1929. II. 2307.) Vff. hatten in ihrer I'. Mitt. (C. 1929. II. 2306) 
die Farbę des Naphtlmcens durch die einen „Gemeinsehaftsresonator“ von 54 Elek-
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OH I I  OH
tronen enthaltende Formel I ausgedriickt. Dabei war angenommen worden, daB die 
eyel. Struktur ohne EinfluB auf die Farbę ist. Daraus ergibt sich, daB eine Aufteilung 
des Mol. I liings der punktierten Linie eine Verb. ergeben muB, die dem Naphthaeen 
spektral gleichwertig ist. Eine solche Verb. liegt im Crocetin vor, das nach K a b r e r  
bekanntlich ais II zu formulieren ist. Es ist spektral u. chem. tatsachlich auffallend 
ahnlich. — Bei den Absorptionsspektren muBte die groBe photochem. Empfindlich- 
keit des Crocetins berucksichtigt werden. (Zfcschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 365 
bis 369. Juli 1930. Klausenburg, Univ.) B e r g m a n n .

Dan R&dulescu und A. Georgescu. Beilrage zur Beslimmung der Struktur der 
Absorptiomsresomatoren der organischen Verbindungen. V. Faktorem, die die Verschmierung 
der charakleristischen Absorptionsbanden eines Gemeinschaftsresonators verursachem. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) In der II. Mitt. (C. 1929. II. 2307) wurde gezeigt, daB durch 
Substitution des dem Gemeinschaftsresonator entsprechenden Atomgeriists eine 
Parallelverschiebung stattfindet, u. zwar um so starker, je polarer der Substituent 
ist. Yff. versuchen, die mitunter beobachtete Yerschmierung des Absorptionsspektrums 
zu erklaren. Ein wirksamer Faktor ist die chem. Veranderung des Substituenten in 
Lsg. (elektrolyfc. Dissoziation, Solvatation). Jedem Zustand des Substituenten ent- 
spricht ein bestimmtes Spektrum, die tJbereinanderlagerung ergibt die Yersehmierung. 
Ais Beispiel werden die Arylidencarbindogenide angefiihrt. — Femerhin kann o-Sub- 

stitution in der Arylidengruppe den Resonator aus ster. 
■jCO Griinden beeinflussen; u. zwar entspriclit jeder relatiyen Lage

J U_des Substituenten im Raume (freie Drehbarkeit!) eine Ver-
r  anderung u. damit Verschmierung des Spektrums. Ebenso 

wird das Spektrum durch MolekularzusammenstóBe ver- 
iindert, u. zwar um so mehr, je kleiner die M. des Resonators u. je deformierbarer 
das ihm entspreehende Atomgeriist ist. Bei Athylenen u. Acetylenen geniigt zur 
Verschmierung bereits eine CH3-Gruppe. — t)brigens erweist sich das Chloratom ais 
weniger negativ polar ais die CH3-Gruppe; Vff. weisen darauf hin, daB die Polaritat 
nichts mit dem Dipolmoment zu tun hat, sondern ais „Elektronendruck“ an der 
Verbindungsstelle zweier Atome aufzufassen ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 
8. 370—81. Juli 1930. Klausenburg, Univ.) ” B e r g m a n n .

Dan Radulescu und Vasile Alexa, Beitrdge zur Bestimmung der Struktur der 
Absorplicmsrescmałoren der organischen Verbindungen. VI. Uber die chromophorem 
Eigenschaflen der Nitrogruppe und die Struktur ihres Resonators. (V. vgl. vorst. Ref.) 
Unter den bekannten Chromophoren hat die Nitrogruppe dio merkwiirdige Eigen- 
schaft, daB sie mitunter chromophor unwirksam ist (z. B. Nitroverbb. des Benzols 
u. seiner Homologen, p-Nitrobenzylidencarbindogenid), in anderen Fallen aber tiefe 
Farbę bewirkt (z. B. N 02, Nitraniline u. Nitrophenole, halochrome Komplexe der 
aromat. Polynitrokorper). Die bekannte Erklarung von HANTZSCH, daB in den 
farbigen Nitrophenolen Aciverbb. vorliegen, ist nicht auf die anderen genannten 
Falle iibertragbar, erklart nicht die Farbę der m-Nitroplienole u. m-Nitraniline u. 
kann auch auf folgendem Wege widerlegt werden (sie ist iibrigens von H a n t z s c h
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selbst sclion aufgegeben worden): Die 6-Nitroverb. des farblosen l,4-Dioxyphthalazins
(Formel nebenst.) u. noch mehr ihre Salze sind tief- 

H i orangerot. Ware die skizzierte Tkeorie richtig, so miiBte
zwischen den Salzen des Dioxyphthalazins u. seiner Nitro- 

HC (I) JKf verb.grundlegendeopt.Verschiedenheitherrschen, anderen-
i. i (i falls miifiten sie ihnen entspreehen. Letzteres ist der

q  _q 0  ^  Fali, wie auch die Zus. der Metallsalzkomplexe mit Py.
2 z?7  ze.'gfc- ®as Metallatom haftet also am OH-Sauerstoff.

Eine aci-Nitroform miiBte auch eine starkę Saure sein, 
H was weder fiir die 5-, noch fiir die 6-Nitroverb. zutrifft.

Ferner miiBte die chinoide Umlagerung zu einem ganz 
anders gearteten Gemeinschaftsresonator u. damit Spektrum fiihren, wahrend in 
Wirklichkeit das Spektrum nur ein wenig nach Rot verschoben ist u. das Maximum 
der farbigen N 02-Gruppe naturlich auftritt. Es handelt sich also nicht um eine chinoide 
Umlagerung, sondern um das Auftreten eines farbigen Elektromeren mit polar nega- 
tivem N-Atom. ■— 5- u. 6-Nitro-l,4-dioxyphthalazin wurden (vgl. R a d u le sc u  u. 
G eorgescu, C. 1925. II. 2159) aus fi- bzw. a-Nitrophthalsśiure u. Hydrazinhydrat 
hergestellt. Ersteres bildet gelbe Bliittchen (aus Eg.) vom F. 310—311°, in Alkali 
tieforangejcot 1., letzteres gelbe Schuppen (aus Eg.) vom F. 299—300°, in Alkali ziegel- 
rot 1. Es wurden folgende Schwermetallsalze durch doppelte Umsetzung aus den wss. 
Lsgg. der Na-Salze dargestellt: Cu-l,4-Dioxyphtha\azin (Komplex mit 2 Moll. Py.), 
Co-1,4-DioxypJithalazin (Komplex mit 2 Moll. Py.), Ni-l,4-Dioxyphthalaain (Mono
hydrat Komplex mit 4 Moll. Py.), Cu-5-Nilro-l,4-clioxyphthalazin (Monohydrat, Kom- 
plex mit 4 Moll. Py.), Co-5-Ńitro-l,4-dioxyphthalazin (Komplex mit 2 Moll. Py.), 
Ni-5-Nitro-l,4-dioxyphthalazin (Monohydrat, Komplex mit 4 Moll. Py.), Cu-6-Nitro-
l,4-dioxyphthalazin (Komplex mit 2 Moll. Py.), ebenso Co- u. Ni-Verb., Cu-5,6,7,8- 
Telrachlorphthalazin (Komplex mit 2 Moll. Py.), ebenso Co- u. Ni-Verb. (Ztsclir. 
physikal. Chem. Abt. B. 8. 382—94. Juli 1930. Klausenburg, Univ.) Bergmann.

Dan Radulescu und Vasile Alexa, Beitrage zur Bestimmung der Struktur der 
Absorptionsresonatoren der organischen Verbindungen. VII. Zur Polaritat der Nitro- 
gruppe in den organischen Verbindungen und zur Frage der Existenz der Metachinoide. 
(VI. vgl. vorst. Ref.) In der vorst. ref. Mitt. war geschlossen worden, daB die Nitro- 
gruppe auBer einer farblosen Form mit polar-positivem N eine farbige mit negativem

• o  • N bilden kann. Fiir das Trinitrobenzol
............  ergeben sich danach nebenst. elektronen-

N IOI • O: N ; O • isomere Formeln, tiber dereń Eigg.
Voraussagen moglieh sind. Die zweite, 
wegen der ungesatt. Octette der O 
labilere Form muB z. B. durch Komplex- 
bldg. mit negativ polaren Substanzen 
an diesen O stabilisierbar sein. Ferner 
miissen die H-Atome ionogen werden u. 

ihre Salze weitgehend dissoziiert sein. Substitution mit polar negativen Substituenten 
iibt dem N 02 entgegengesetzte Wrkg. aus; Substitution mit polar positiven Gruppen 
rerstarkt ihre Wrkg. Alle diese Voraussagen entspreehen den Tatsachen, z. B. ist 
Trinitrobenzoesaure eine 3-bas. Saure ( H a n t z s c h  u. K i s s e l ,  Ber- Dtseh. chem. Ges. 
32 [1900]. 3137). Sie ist ebenso wie Trinitrobenzol selbst, Methyl- u. Dimethyl- 
trinitrobenzol in fl. NH3 farbig u. ais guter Leiter lóslich. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B . 8. 395—402. Juli 1930. Klausenburg, Univ.) B e r g m a n n .

Leonard A. Woodward, Ramaneffekt der Salpetersaure in Lósung. R ao s  (C. 1930. 
I. 331) Ramanaufnahmen an wss. Salpetersaurelsgg. verschiedener Konz. werden 
wiederholt. Wahrend das Hauptergebnis Raos bestatigt wird, findet Vf., daB die Zu- 
ordnung der FreąuenZen 623 u. 673 cm-1  zum N 03-Ioii unzutreffend ist, da die Intensi- 
taten dieser Linien im Gegensatz zur Freąuenz 1050 cm-1  kein Maximum erreichen, 
sondern mit der Konz. fortwahrend abnehmen. Auch konnten die von Rao im Na- 
N itrat gefundenen Linien 623 u. 673 vom Vf. n i c h t  beobachtet werden. Dagegen 
findet er im Na-Nitrat eine schwache Linie bei 717 cm-1, die auch im Ca(N03)2 u. HN03 
vorkommt, u. daher dem N 03-Ion zuZuschreiben ist. (Naturę 126. 58. 12/7. 1930. 
Leipzig, Univ.) D adieu.

A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Studien zum Ramaneffekt. VII. Das 
Ramanspektrum organischer Substanzen. (VI. vgl. C. 1930. II. 13.) Die Ramanspektren

H: h : + +H
:0:N: •+_+J:N:oi •o:N: :N:b

: o: H :'ó: :o. ii : o '
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von Melhylchlorid, Melhylbromid, Methylalkohol, Melhylamin, Nitromethan, A., Athyl- 
amin, Athyljodid, Essigsdure, Acelylchlorid, Acetylbroniid, Brenztraiibensaure, Benzoe- 
saure, kohlensaurem Methyl, kohlensaurem Aihyl, Ameisensaure, ameisemaurem Mełhyl 
u. ameisensaurem Isoamyl, Diathylather, Benzotrichlorid, Benzylamin, sowie Na-, K- 
u. NHt-Rhodanid in W. u. A. wurden aufgenommen. Wahrend alle bisher untersuchten 
Halogenverbb. m e h r e r e ,  dem Halogen zuzusclireibende Freąuenzen ergaben, 
liefern CH3C1 u. CH3Br nur je e i n e  der Bindung C-Halogen zugehdrige Ramanlinie. 
In den Aminen wurde die NH-Frequenz bei 3310 u. 3360 cm-1  festgestellt. Die C ~0- 
Freąuenz ist im Aeetylchlorid auf 1796, im Acetylbromid auf 1809 cm-1  erhóht, u. in 
Brenztraubensaure erwartungsgemaB doppelt. In Benzoesaure zeigt sie in Bzl.-Lsg. 
den n. SiLurewcrt bei 1648, in A.-Lsg. den hoheren Wert 1689, in A. den hóchsten Wert 
1716, der sonst der Normalwert in den Estern ist. Die Rhodansalze zeigen in Lsg. 
zwei Ereąuenzen, dereń hohere bei 2070 cm-1  offenbar der CN-Gruppe zugehort, jedoen 
gegeniiber dem Wert im niehtdissoziationsfahigen Molekuł (z. B. CH3CN) um ca. 200 cm" 1 
herabgesetzt ist; die zweite, bei 750 cm-1  gelegene Ereąuenz diirfte der Gruppen- 
schwingung S—CN zugehoren. (Monatsh. Chem. 55. 379—402. Juni 1930. Graz, 
Teclm. Hochsch.) D a d i e u .

B. Trumpy, Ramaneffekt und Konsiitułion der Molekule. I. Die Ramanspektren 
von n-Propylalkohol, sek. Propylalkohol, n-Butyl-, sek. Butyl-, Isóbutyl- u. terl. Butyl- 
alkdhol werden mit einem Gitterspektrographen (Konkavgitter in 1. Ordnung 17 A/mm) 
aufgenommen. Belicbtungszeit in der W oO D schen Anordnung 14—18 Stdn. Die von 
DADIEU-KoHLRAUSCH (C. 1930. I. 2361) behauptete Zugehorigkeit der Ereąuenz 
1448 cm-1  zur CH2-Gruppe wird bestatigt. Dagegen soli die von den gleichen Autoren 
den Verbindungstypen H3C—C (2865 u. 2929 cm-1) u. X—CH2—X (2967 cm-1) zu- 
gesehriebenen Freąuenzen Ausnahmen zeigen. Es wird nacbgewiesen, daft deutlich 
hervortretende Erequenzen den ,,auCeren“ Schwingungen (OH) gegen den Molekiilrest 
zugeschrieben werden konnen, u. da/3 eine konstantę Ereąuenz der n . Alkohole einer 
Schwingung der endstandigen OH-Gruppe gegen die benachbarte Gruppe CH2 zu- 
geordnet werden kann. Die nach der elementaren Schwingungstheorie berechneten 
Ereąuenzen stimmen reclit gut mit den beobachteten iiberein. Der Isobutylalkohol 
gibt dieselben Ereąuenzen, wic der n-Butylalkohol, u. zeigt dadurch seinen primaren 
Charakter. Die Ramanfreąuenzen zeigen, daJ3 die OH-Gruppe der sek. Verbb., speziell 
des sek. Propylalkohols, schwacher gebunden sind, ais die der n. Alkohole. Besonders 
schwach ist diese Bindung beim tert. Butylalkohol, was durch die chem. Tatsachen 
gut bestatigt wird. Eiir die n . Alkohole lassen sich einige charakterist. Freąuenzen 
der Gruppenschwingung der endstandigen CH3-Gruppe gegen den Molekiilrest zu- 
ordnen, u. die beobachteten konstanten Freąuenzen bei 1280 cm-1  lassen sich dann 
der Schwingung der CH3-Gruppe gegen die benachbarte CH2-Gruppe zuschreiben. 
Theorie u. Beobachtung stimmen gut iiberein. (Ztschr. Pliysik 62. 806—23. 3/7. 1930; 
Nidaros, Techn. Hochsch.) D a d i e u .

K. S. Krishnan und A. C. Dasgupta, Pleochroismus und Krystallstruktur. 
Die Theorie von S i l b e r s t e i n  (C. 1917. II. 794) bringt das molekularo Refraktiom- 
vermogen in Beziehung zur Wrkg. der Atome aufeinander. Eine Folgerung dieser 
Theorie ist, duB Pleochroismus ebenfalls durch interatomare Wrkg. hervorgerufen 
■wird u. beobachtbar wird, wenn sich Ionen oder Atome zum Krystallgitter ordnen. 
Vff. machten einige Beobachtungen iiber die Absorption von Ultraviolettlicht in 
Krystallen von NaNOa u. KZSTOj, welche dieser Folgerung deutlich entsprechen. Sie 
fanden, daB die selektive Absorption bei etwa 3000 A, welche die wss. Nitratlsgg. 
zeigen, in den Krystallen nur auftritt, wenn die Schwingungsebene des Lichtes parallel 
der Ebene der N 03-Gruppen ist. In  den Richtungen senkrecht dazu wird dieses Licht 
frei hindurchgelassen. Ferner beginnt bei etwa 2600 A eine zwei te Absorptionsbande, 
welche das gleiche Yerh. zeigt wie die bei 3000 A. Auch fanden Vff., daB, wahrend 
der Brechungsindex des ordentlichen Strahls selbst im sichtbaren Gebiet eine rasehe 
Zunahme mit abnehmender Wellenliinge zeigt, die entsprechende Zunahme beim auBer- 
ordentlichen Strahl viel geringer ist. Diese Beobachtungen, zusammen mit den 
bekannten Ergebnissen von B r a g g  iiber die Doppelbrechung der Ni tratę sprechen 
dafiir, daB die Basis der Theorie von S i l b e r s t e i n  richtig ist. (Naturę 126. 12. 
5/7. 1930. Dacca, Univ., Physikal. Lab.) S k a l i k s .

A. Cotton, Uber die Existenz von Racemverbindunqen im gelosten Zustand und 
iiber die Anwetidung des Zirkulardichroismus fiir die Synthese oplisch aktiver Sv2>- 
stanzen. (Ygl. C. 1930. I. 1595.) Die landlaufige Meinung, daB Racemyerbb. nur
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im  festen Zustand existieren u. in Lsg. nur ein Gemisch der Komponenten darstellen, 
kann nicht richtig sein, da das Cuprisalztrihydrat der rechts- u. das der linksdrehenden 
Weinsaure in alkal. Lsg. vicl helierfarbig ist ais ihr Gemisch, wie qualitative Beob- 
achtung u. quantitative Messung ergaben. — Vf. goht dann auf die Verss. ein, auf 
Grund der Unterss. des Zirkulardichroismus Racemverbb. in opt. Antipoden zu zer- 
Iegen, insbesondere auf die Zerlegung von a-Brompropionsaureathylester durch W. K uH N  
u. B r a u n  (C. 1929. I. 2512). Die geringe Drehungsausbeute sollte sich vergróBern 
lassen, wenn man Bedingungen wahlt, unter denen — im Sinne obiger Ausfiihrungen — 
das Racemat in Lsg. quantitativ dissoziiert ist, u. wenn man naełi einer Unters. des 
Zirkulardichroismus) der genannten Substanz geeignetere Wellenlangen benutzt, die 
wahrscheinlich erheblich kleiner sein muCtcn ais die yerwendete Wellenlange von 
2450. — Vf. stellt schlieBlich einige apparatiye Uberlegungen fiir die Unters. des 
Zirkulardichroismus im Ultraviolett an u. weist darauf hin, dali Gdlophan fiir alle 
Eisenlinien bis 2320 ausgezeichnete Durchlassigkeit u. auBerdem — offenbar infolge 
der Darstellungsart — eine erwiinsehte Doppelbrechung besitzt. (Ann. Physiąue 
[10] 13. 453—70. Mai-Juni 1930.) B e r g m a n n .

F. Prevet, tJber die Wirlcungsweise der Borsdure auf die Phosphorescenz von 
Zinlcsulfiden, die nach der Explosicm$methode hergestellt werden. Bei ZnS, das nacli der 
Esplosionsmethode von C o u s t a l  u . P r e v e t  (ygl. C. 1929. II. 260) hergestellt wird, 
laBt sich die Intensitat u. Dauer der Phosphorescenz durch Einfiihrung von Borsaure

■ yerstiirken. Vf. yersuchte vergeblich durch Einfiihrung von Kieselsaure (in verschiedener 
Form), geschmolzenen Alkalisilicaten, Alkalichloriden u. -Sulfaten sowie ZnCl2 u. ZnS04 
ahnliche Wrkgg. zu erzielen. Eingehende Unterss. iiber die Wirkungsweise der Bor
saure fiihrten zu dem SchluB, daB die giinstige Wrkg. nieht durch das B-Atom u. nicht 
durch die Borsaure selbst, sondom durch das Borsaureanhydrid ausgeiibt wird. (Compt.

■rend. Acad. Sciences 190. 1402—03. 16/6. 1930.) W r e s c h n e r .
R. Coustal, Gifte und PhospJiorogene fiir das pliosphorescierende Zinlcsulfid. 

(Vgl. vorst. Ref.) Die Wrkg. von Zusatzen auf die Phosphorescenz von ZnS ist yer- 
schieden, je nach Art der Herst. des ZnS u. nach Art u. Erregung der Phosphorescenz. 
Bei ZnS nach der Explosionsmethode erhalt man eine leuchtend grune Phosphorescenz 
ganz ohne Zusatz eines Phosphorogens. Die meisten Verbb. bewirken geringe Parb- 
anderungen u. beeinflussen die Rk. im Infrarot, sie verringern meist die Phosphorescenz 
ein wenig u. verschieben das Erregungsmaximum zu den groBeren Wellenlangen. 
Metalloide sind wenig akt., begiinstigcn oft die Phosphorescenz ein wenig u. bewirken

• leichte Blau- oder Griinfarbung. Metalle sind fast alle schadlich, bewirken Gelbfarbung; 
nur Pb ist vóllig inakt. auch bei hoher Konz. Hj^perakt., teils ais Phosphorogene, 
teils ais Gifte, bei auBerordentlich goringen Dosen (10- 2—10~7) sind Mn, Po, Co, Ni, 
Cu. Mn, klass. Phosphorogen von ZnS, yerringert die Dauer der Phosphorescenz, 
yerursaeht Orangefaybung u. erzeugt leuehtende Triboluminescenz. Fe u. Ni wirken 
ais Gifte. Cu wird allgemein ais wirksamstes Phosphorogen fur ZnS angesehen, wirkt aber 
bei der Explosionsmethode ais Gift, wenn ein Hg-Lichtbogen zur Erregung der Phos
phorescenz yerwendet wird, bei anderen Lichtąuellen kann es die Phosphorescenz 
verdoppeln. Die Atomnummern der hyperakt. Metalle (25—29) liegen unmittelbar

. vor Zn (30); Ga (31) u. Ge (32) sind sehr wenig akt., ebenso Cr (24). (Compt. rend. 
Acad. Sciences 190. 1403—05. 16/6. 1930.) W r e s c h n e r .

A. Berthoud, Grundgesetze und Grundprinzipien der Photochemie. (Scientia 48.
9—18. 1/7. 1930. Neuchatel, Univ.) L e s z y n s k i .

Takeo Aono, Untersuchungen iiber chemische Umwandlungm in einem starhen
■ elektrischen Felde. Vf. beschreibt eine neue Methode, mit der er estrem hohe Feld- 
starken erreicht u. die er auf Rkk. von Gasen mit Fil. anwendet. Da dio DEE. von 
Fil. meist hóher sind ais die von Gasen, so schlieBt Vf. Gasblasen in geeignete Fil.

■ ein u. erreicht durch Anlegung des Feldes an dio FI., daB das Gas einer hóheren Feld- 
starke ausgesetzt wird, ais wenn es ais reines Gas zwischen die Elektroden gebracht

■ wird. Folgendo Rkk. wurden untersucht: 1. Red. yoń Nitrobenzol, Methylenblau
u. Benzaldehyd, 2. Hydrierung von Olsaure u. verschiedenen Olen, 3. Ozonisation 
von Olsaure u. Oliyenol mit bauerstoff, 4. Chlorierung yon Essigsauro mit Chlor, 
5. NH3-Bldg. aus den Elementen in Olsaure, 6. Temp.-EinfluB u. Wrkg. yon Metall-
pulverkatalysatoren (Cu, Ni, Al, Fe) auf dio Olhydrierung (es war nur Ni — bei 100
bis 120° — wirksam). Ob die Wrkgg. tatsachlich dem starken efcktr. Felde zuzuschreiben 
sind oder der gleiehzeitig auftretenden Ultrayiolettstrahlung, konnte nicht entschieden

• werden.(Bull. ehem. Soc. Japan 5. 169—73. Mai 1930.) B riske.
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A. Blanc, Vber das photoelektrisćhe Verlialten von Kaliumferrocyanidlósungen. 
Yf. kommt im Gegensatz zu ZlMMERMANN beim Messen des photoelektr. Stroms, 
der beim Belichten einer K.,[Fe(CN)6]-Lsg. mit einer Quarz-Hg-Lampe entsteht, zu 
dem Ergebnis, dafi schon nach 10 Min. der Strom prakt. konstant ist. Seine Abnahme 
betriigt nach dieser Zeit nur noch 72% innerhalb von 30 Min. Der Verlauf der Kurve, 
die den Zusammenhang zwischen photoelektr. Strom u. elektr. Feldstarke wieder- 
gibt, ist derselbe wie der fiir Metalle. Fiir eine gegebene Feldstarke ist die Starkę 
des photoelektr. Stromes direkt proportional der Konz. der Lsg. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 190. 674—76. 17/3. 1930.) D iisiN G .

Rudolf Sewig, Die lichtelektrischen Eigenschaften von ThalliwmzeUen. Die Ab- 
bangigkeit von lichtelektr. Strom u. Belichtung, Temp.- u. Spannungsabhiingigkeit 
des Dunkelwiderstandes, Tragheit, Freąuenzabhangigkeit u. spektrale Verteilung in 
yerschiedenen Tl-Zellen wurde gemessen. Die Ergebnisse sind in Kurvenbildern dar- 
gestellt. Leitfiihigkeitsanderung u. Belichtung sind weitgehend proportional. Dio 
Dunkelleitfahigkeit ist bei tiefen Tempp. verschwindend, steigt zunachst langsam u. 
von +40° steil an. Zwischen Dunkclwiderstand u. Spannung besteht eine logarithm. 
Abhangigkeit. Der plotzlich einsetzender Belichtung folgende Stromanstieg lauft 
bei n. Betriebsbedingungen innerhalb hochstens 0,01 sec. ab. Das Maximum der 
spektralen Verteilung liegt bei 1,05 /t- (Ztschr. techn. Physik 11. 269—73. 1930. 
Berlin, Rohrenlab. der Osram-K. G.) WRESCHNER.

Waldemar Ilberg, Uber die Abhangigkeit einiger elektrischer und elektrooptischer 
Konslanlen von Nitrobenzol und’ Nitrotoluol vom lieinheitsgrcule. Unterss. von H e h l -  
GANS (vgl. C. 1930. I .  945) fiihrten zu dem SchluB, dafi die Kerrkcmstante des Nitro- 
bzl. mit zunehmender Reinheit auf fast den doppelten Betrag ansteigt; Vf. bezweifelt 
einen derartig grofien Einflufi geringer Verunreinigungen, den er wegen der Dipol- 
natur des ICerreffektes fiir unwahrscheinlich halt. Yf. glaubt, dafi der von ihm be- 
schriebene „Schichtungseffekt“ (vgl. C. 1928. II. 2532) bei den Messungen von H e h l -  
g a n s  eine wesentliche Rolle gespielt hat. (Ztschr. techn. Physik 11. 283. 1930. 
Berlin.) W r e s c h n e r .

F. Hehlgans, Uber die Abhangigkeit einiger elektrischer und elektrooptischer 
Konstant en von Nitrobenzol und Nitrotoluol vom lieinheitsgrade. Bei Unterss. von 
Kerrzellen mit engen Spaltabstanden (ca. 0,25 mm) konnte Vf. den von ILBERG (vgl. 
vorst. Ref.) angegebenen Schichtungseffekt nicht beobachten. Unter Bezugnahme 
auf Unterss. von M o l l e r  (vgl. C. 1929. I I .  1309) vertritt Vf. weiterhin die Ansicht, 
dafi der von ihm beobachtete Reinigungseffekt reell u. sehr betrachtlich ist. Absolute 
Bestst. der Kerrkonstanten von Nitrobzl. u. Nitrotoluol verschiedener Reinheitsgrade 
sind im Gange. (Ztschr. techn. Physik 11. 283—85. 1930. Berlin.) W r e s c h n e r .

P. A. M. Dirac, The principles of quantum mcchanies. London: Oxford Univ. Pr. 1930.
(267 S.) 8°. 17 s. 6 d. net.

Linus Pauling and Samuel Goudsmit, The structure of linc spectra. New York: Mc Graw- 
Hill 1930. (263 S.) 8°. $ 3.50.

Ehrenfried Pfeiffer, Krystalle. Berichte aus d. Arbeiten d. naturwissenschaftl. Forschungs- 
laboratoriums am Goetheanum, Dornach. Hrsg. von d. naturwissenschaftl. Sektion 
d. Freien Hochschule f. Geisteswissenschaft am Goetheanum ais Sonderdruck d. „Gaa 
Sophia". Stuttgart: Orient-Occident-Verlag 1930. (40 S.) gr. 8°. M. 5.50.

As. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
Lotłiar Meyer, Die Temperaturabhangigkeit der Molekularpolarisation, insbesondere 

von Stoffen mit frei drehbaren Gruppen. Im Anschlufi an die Arbeit von E u c k e n  u . 
M e y e r  (C. 1929. II. 1898) berechnet Vf., dafi der aus ungestórter Drehung sich er- 
gebende Mittelwert fiir das Dipolmoment von Moll. mit frei drehbaren Gruppen dann 
richtig ist, d. h. dafi die „freie Drehung“ voll erregt ist, wenn das die Rotation be- 
hindernde innermolekulare Potential der bewegten Einzelmomente 1/10 k T  nicht iiber- 
steigt. Anderenfalls nimmt das Gesamtmoment mit sinkender Temp. ab, so dafi die 
Molekularpolarisation nicht mehr Ton 1/T  linear abhangt. Zu den Stoffen, bei denen 
das innermolekulare Potential <  a/1(, k T  ist, gehóren die Hydrochinondialkylather, bei 
denen auch im Gegensatz zu O. WERNER (C. 1930. I- 2364) gezeigt wird, dafi das 
Moment temperaturunabhangig ist (in Bzl.-Lsg.). Eine Temp.-Abhangigkeit des 
Moments wird auch bei Substanzen, bei denen die Voraussetzung nicht zutrifft, erst 
in sehr grofien Temp.-Intervallen merklich (bei CH.C1—CH2C1 sinkt das Moment 
von 300—200° absol. Temp. nur um 10% ab). — Der bei dipollosen Substanzen beob-



1 9 3 0 .  I I . A -. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1343

achtete schwache Anstieg der Molpolarisation mit der Temp. wird durch therm. Auf- 
lockerung der Moll. gedeutet. — Aus der Temp.-Abhangigkeit der Polarisation wird 
fiir Diathylather in verd. Bzl.-Lsg. derselbe Wert des Dipolmoments erhalten wie im 
Gaszustand. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 27—54. Juni 1930. Breslau, Physikal.- 
chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) BERGMANN.

O. Hassel und A. H. Uhl, Uber das gegenseitige Verhalten zweier polar er Molekuł- 
sorten in benzolisclier Liisung und uber die praktische Verwendbarkeit von Dipolfliissigkeit 
ais Ldsungsrnittel bei der Beslimmung eleklrischer Momente. Vff. untersuchen die Frage, 
ob eine Wechselwrkg. zwisehen zwei Sorten von Dipolmolekiilen in Benzollsg. statt- 
findet. Untersucht wurden Aceton +  Anilin, Chloroform +  Chlorbenzol, Nitrobenzol +  
Chlorbenzol, A. +  Chlf., m-Dinitrobenzol -f Anilin in Bzl. Vff. finden eine Ab- 
weichung von der Additivitat nur im Falle Chlf. +  A., Zwisehen denen nach P h i l i p  
(Ztschr. physikal. Chem. 24 [1897]. 29) eine Molekiilverb. besteht. Eine Andeutung 
einer Abweichung wird auch in dem Fali Anilin +  m-Dinitrobenzol gefunden, 
zwisehen denen auch eine Doppelverb. existiert. — Vff. stellen weiter fest, dafi bei nicht 
zu groBen Genauigkeitsanspriichen Dipolmomente auch in polaren Lósungsmm. ge- 
messen werden konnen, u. zwar untersuchen sio folgende Falle: Aceton in Bzl. (2,78), 
in Toluol (2,81), in Chlf. (2,66), u. Anilin (2,37); Nitrobenzol in Bzl. (3,98), in Toluol 
(3,83), in Chlf. (3,30), u. Chlorbenzol (2,83); Chlorbenzol inBzl. (1,56), in Toluol (1,60), 
u. Chlf. (1,51); Acetophenon in Bzl. (2,97), in Toluol (2,87), u. Chlf. (2,81); W. in A. 
(1,97); Bzl. in Chlf. (0,53); Paraldehyd in Toluol (1,99); A. in Chlf. (1,79) u. Chlf. in A. 
(1,55• 10—18 elektrostat. Einheiten). (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 187—206. Juni 
1930. Oslo. Uniy.) B e r g m a n n .

O. Steiger, Dielektrische Messungen an Amindampfen. In einer gegen die friihere 
verfeinerten Apparatur wird das Dipolmomcnt von Methylamin (1,23 ±  0,02-10-18), 
Dimethylamin (0,96 ±  0,01 • 10-IS) u. Trimethylainin (0,60 ±  0,02-10-18 elektrostat. 
Einh.) bestimmt. Wie die DEBYEsche Theorie fordert, ist die Abhangigkeit der Mole- 
kularpolarisation von 1/7'abs. linear. Der beobachtete Gang der Momente wird durch 
die zunehmende Verflachung der Stickstoffpyramide gedeutet. (Helv. phys. Acta
3. 161—62. 30/6. 1930. Ziirich.) B e r g m a n n .

R. Sanger, Elektrische Momente einiger cjrganischer Verbindungen. Mit der im 
yorst. Ref. erwiilmten Apparatur werden die Momento von Dimethylather (1,316 ±
0,012), Methylchlorid (1,861 ±  0,008), Athylchlorid (2,019 ±  0,025) u. Propylchlorid 
(2,040 ±  0,08-10“18 elektrostat. Einh.) neu bestimmt. Aus dem geringen Unterschied 
der beiden letztgenannten Momente folgt, daB dio polarisierende Wrkg. des Chlors 
nur bis żum zweiten C-Atom der Kette reicht. — Die beobachtete lineare Beziehung 
zwisehen Molekularpolarisation u. 1/T  beim Propylchlorid schlieBt die M5glichkeit 
(infolge der „freien Drehbarkeit“) verschiedenor raumlicher Oiicntierungen der Mol.- 
Teile gegeneinander aus. (Helv. phys. Acta 3. 162. 30/6. 1930. Ziirich.) Bergm ann.

H. L. Donie und K. L. Wolf, Dipolmomente einiger Alkohole und Ester. Vff. 
stellen fest, daB das Dipolmoment des Menihols (1,68-10-18) u. das des Bomeols 
(1,66-10-18) — bei Berucksichtigung des gewohnlich vernachlassigten Ultrarotglieds 
sind die Werte 1,54 u. 1,56 — gleich ist dem der gesatt. aliphat. Alkohole, obwohl 
dio erstere Verb. nur einen Sechsring, letztere auBerdem einen Fiinfring enthalt. 
Aber auch die Momente von Ameisensdurementhylester (2,056 ±  0,035) u. Ameisen- 
saurebornylester (2,039 X 0,01), sowie von Essigsaurementhylester (1,826 ±  0,03) u. 
Essigsaurebomylester (1,867 ±  0,02) sind paarweiso gleich. Propionsaurebomylester 
(1,842 - t 0,05) hat etwa dasselbe Moment wie Essigsdurebornylester. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B. 8. 55—59. Juni 1930. Karlsruhe, Inst. f. physikal. Chem. u. Elektro- 
chem.) " B e r g m a n n .

H. L. Donie und Gr. Volkert, Dipolmomente und Ultranioletłabsorption organischer 
Molekule. Cyclohexanon u. Menthon haben bekanntlich dieselben Momente wie aliphat. 
Ketone, was auf die Spannungsfreiheit dieser Systeme (nichtebenes Modeli von 
S a c h s e )  zuriickgefuhrt wird. Bei anderen cycl. Ketonen sollten sich die Spannungen 
im Dipolmoment iiuBern, ebenso, w'enn auch im geringeren Mafie, bei cycl. Alkoholen 
(dio OH-Gruppe ist ja schwacher polar). Fiir die Ketone Cyclopentanon (Dipolmoment
3,00 ±  0,03), Menthon (2,80 ±  0,03), Campher (2,95 ±  0,03) u. Fenclion (2,92 i  0,03) 
bestatigte sich die Erwartung. — Beim Yergloich der Momente von Anisol (1,23 ±
0,01), Benzophencm (2,95 ±  0,03), Dianisylmełhan (1,61 ±  0,07), Dianisylketoni (3,90 +
0,02) u. Dianisylthioketon (4,44 ±  0,05) ergibt sich, daB das Moment der C—S-Gruppe 
um 0,6-10~18 groBer ist, ais der C—O-Gruppe — eine Differenz, die gleich dem Moment
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des COS (Differenz von C—O u. C—S bei gestreckter Mol.) ist. Vff. sehlieBen, daB 
in der C—O-Gruppe die Struktur des gasformigen CO gewahrt ist (zweiwertiges Pseudo- 
atom mit gomeinsamer Achtersehale), wahrend bei der O—S-Gruppe wirkliche Doppel- 
bindung yorliegt. — Die Elektronenpolarisation des Dianisylthioketons kann wegen 
dessen tiefblauer Farbę niclit gemessen.werden; es wurde einfach von der gemessenen 
Gesamtpolarisation das 1,15-fache der tbeoret. Molekularrefraktion abgezogen. — 
Vff. geben weiterbin die Absorptionskurven der samtlichen gemessenen Substanzen 
wieder. Aueh im Absorptionsspektrum zeigen sich Dianisylketon u. Dianisylthioketon 
grundlegend yerschieden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B . 8. 60—71. Juni 1930. 
Karlsruhe, Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) B e r g m a n n .

Werner Ludke, tjber Aktivierung und Ionisierung durch hochfrequente Drehfelder. 
Nach einer kurzeń Abliandlung iiber Darst., Struktur u. Eigg. hochfreąuenter Dreh
felder umreiBt Vf. seine Anschauungen iiber die Wirkungsweiso elektr. Drehfelder auf 
umlaufende Elektronen u. die Ionisierung u. Aktivierung von Atomen u. Molekeln in 
rein qualitativer Art. Ankniipfend an das Prinzip des Hebels wird gezeigt, daB in 
Drehfeldern die Ionisierungs- oder Aktivierungsarbeit mit einem Minimum an Kraft- 
aufwand geleistet wird, weil der Weg der Elektronen sehr lang sein kann, d. h. in dem 
Prod. Kraft x  Weg braucht der Faktor Kraft nur klein zu sein. (Ztschr. Elektrochem. 
36 . 298— 300. Mai 1930.) D u s in g .

Walker Bleakney und John T. Tate, Die Ionen, die primar durch Elektronenstofi 
in Wasserstoff gebildet werden. (Vgl. C. 1930. II. 1198.) Im friiher (C. 1929. II. 2534) 
beschriebenen Massenspektrographen wird H2 untersucht. 1. B ei 15,4 ±  0,1 V werden 
H2+-Ionen gebildet; 2. bei 18,0 ±  0,2 V tritt Ionisierung u. gleichzeitige Dissoziation 
auf, H+ erscheint; 3. bei 30 V wird H* mit kinet. Energie beobachtet. Der ProzeB 1 
geht mit der gróBten Ausbeute vor sich. (Physical R ev. [2] 35. 658. 15/3.1930. TJniv. of 
Minnesota.) B e u t l e r .

F. M. Penning und C. F. Veenemans, tjber die Zusammenstó/ie zwisehen positiven 
Ionen und Atomen. Es werden die Energieverluste, welche 7f+-Ionen u. l̂j-+-Ionon 
von 200 V beim Durchgang durch Ar erleiden, miteinander verglichen. Die Ar+-Ionen 
muBten in einer sehr gut von den iibrigen Teilen der Vers.-Rohre getrennten Gasent- 
ladung erzeugt werden. Die Iv+-Ionen, dereń Verh. in der gleichen Rohre untersucht 
wurde, wurden mittels einer KuNSM ANschen Gliihanode erzeugt. Es zeigte sich , daB 
die K+-Ionen betrachtlich weniger, die Ar+-Ionen betrachtlieh mehr Energie ver- 
lieren ais man nach gaskinet. Berechnung erwarten wiirde. Die Ursache dieses ver- 
schiedenen Yerh. wird gesucht in einer Umladung der Ar+-Ionen. Mcssungen an einer 
Gasmischung von 90% u. 10% Ar fiihren Zu demselben ScliluB. Der Umladungs- 
querschnitt von Ar+-Ionen von 200 V in Ar zeigte sich gleich 0,8-mal dem gaskinet. 
berechneten . Messungen fiir eine Io n enenerg ie  von  750 Y ergeben denselben Unter- 
schied zwisehen dem Verh. der Ar+- u. der K+-Ionen in Ar. Quantitative Schliisse 
Jsonnen aus diesen letztgenannten Verss. wegen des abweichenden Verh. der ICurven 
nicht gezogen werden. Diese Abweichungen werden der Ionisation durch positive 
Ionen zugeschrieben. — Die Ergebnisse erlauben eine Reihe von Schliissen in bezug 
auf die Theorie der Zundspannung von Gasen u. Gasgemischen. Mit den Schliissen 
von I C a l l m a n n  u. R o s e n  (C. 1930. II. 693) stehen die Ergebnisse der Vff. in guter 
(jbereinstimmung. (Ztschr. Physik 62. 746—63. 3/7. 1930. Eindhoven, Natuurk. Lab. 
d . N. V. P h i l i p s ’ Gloeilampenfabr.) L e s z y n s k i .

M. J. Druyvesteyn, Das Auftreten der Neonfunkenlinien im negativen Glimmlichte. 
(Vgl. C. 1930. I. 335.) Die Ne-Funkenlinien treten im negatiyen Glimmlicht plotzlich 
auf, sobald der Kathodenfall gróBer ist ais die Anregungsspannung der Linien. In 
diesem Falle entstehen sie, wenn Elektronen, die ohne merklichen Energicverlust den 
Kathodenfall durchlaufen haben, die Ne-Atomc gleichzeitig ionisieren u. anregen. 
Die vom Vf. benutzto Methode zur Best. des Kathodenfallwerts, bei dem die Funken- 
linien versckwinden, beruht auf der Benutzung einer mit einer Alkalimetallschicht 
bedeckten Eisenkathode u. einer ringformigen Anodę unter Bedingungen, bei denen 
der Unterschied zwisehen Brennspannung u. Kathodenfall gering sein mufi, so daB 
s ta tt des Kathodenfalls die Brennspannung gemessen werden kann. Die Methode ist 
bei Anbringung einiger Verfeinerungen fiir eine Messung von hohen AnregungssiJan- 
nungen in bestimmten Fallen sehr bequein. — Aus den Verss. kann geschlossen werden, 
daB dieNe-Funkenlinien, aueh bei n. Kathodenfallen, in demCROOKESschenDunkelraum 
weiter entfernt von der Kathode auftreten ais die Bogenlinien. (Ztschr.Physik 62.764—66. 
3/7. 1930. Eindhoyen, Natuurk. Lab. d. N. V. P h i l i p s ’ Gloeilampenfabr.) L e s z .
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D. Nasledow und P. Scharawsky, Elektrizitatsdurchgang durch feste Dielelctrica. 
(Vgl C. 1930. I. 15.) Fortsetzung der Unters. der Erscheinungen beim Stromdurchgang 
durch Ceresin. Die samtlichen experimentellen Befunde lassen aich am besten auf Grund 
der Theorie der ionalon Leitfahigkeit fester Dielektrica deuten. Es wird festgestellt, 
daB bei der Einw. eines elektr. Feldes im Ceresin eine Polarisation entsteht, durch die 
bewirkt wird, dafi bei dem KurzschlieBen der Ionisationskammer ein entgegengeriehteter 
Entladungsstrom auftritt; dabei gibt das Dielektricum eine bestimmte Elektrizitats- 
menge ab. Die abgegebene Elektrizitatsmenge hangt von der Dauer der vorhergehenden 
Einw. des elektr. Feldes auf das Dielektricum ab. Mit steigender Einw.-Dauer nahert 
sich aber die abgegebene Elektrizitatsmenge asymptot. einem Endwert. Das durch 
Belichtung mit Róntgenstrahlen ionisierte Ceresin gibt bei seiner Entladung mehr 
Elektrizitat ab, ais das nichtionisierte. Die entstehenden Polarisationsspanmingen 
wurden ermittelt, u. es wurde festgestellt, daB sie sehr hoch sind. Das ionisierte Di
elektricum hat eine geringere Polarisation aufzuweisen, ais das nichtionisierte. Im 
Gebiete von 325—1600 V besteht Proportionalitat zwischen der erteilten Spannung 
u. der Polarisationsspannung. — Es gelang, durch Messung der Veranderung des Auf- 
ladestroms direkt die Entstehung yon Ionen in Ceresin bei Bestrahlung mit Róntgen- 
strahlen nachzuweisen. (Ann. Physik [5] 5. 429—52. 18/6. 1930. Kiew, Rontgen- 
physikal. Lab. d. Staatsróntgeninst.) L e s z y n s k i .

A. Joffe, Ist die elektrisćhe Leitfahigkeit durch die Unregelmajiigkeiten des Krystall- 
baues beeinflufSt ? Es wird versucht, an Hand des esperimentellen Materials zu ent- 
scheiden, ob die Leitfahigkeit der dielektr. Krystalle wesentlich durch Irregularitaten 
(Lockerstellen) bedingt ist. Die Erfahrungen uber die Abhangigkeit der Leitfahigkeit 
von Temp., Feldstarke, Zeit, Dimensionen der Krystalle lassen sich mit der Vor- 
stellung, wonach der Strom bei Zimmertemp. hauptsachlich auf Lockergebiete be- 
schrankt ist, nicht vereinen. Verss., die Leitfahigkeit einerseits durcli chem. Bei- 
mengungen, anderseits durch strukturelle UnregelmaBigkeiten zu beeinflussen, zeigen 
den ersteren EinfluB sehr ausgepragt, wahrend die starksten physikal. UnregelmaBig
keiten die Leitfahigkeit nur unmerklich beeinfluBten. Es spricht in dem gesamten 
Beobachtungsmaterial nichts gegen die Leitung durch Gitterionen. Vf. kommt zu 
dem SchluB, daB die unZweifelhaft oft vorhandenen Abweichungen eines Realkrystalls 
T o m  ideellen Krystallgitter keinen merklichen EinfluB auf die elektr. Leitfahigkeit 
haben. Fiir die Leitfahigkeit kommt prakt. nur die n. Dissoziation des Gitters u. 
ihre Veranderung durch fremde Einfłiisse in B e tra c h t. Die SlIEKALsche Theorie 
kann also ais widerlegt gelten. — Im einzelnen wurde folgendes gezeigt: Die aus dem 
Temp.-Koeffizienten fiir die Leitungsionen ermittelte Abtreimungsarbeit stimmt 
groBenordnungsmaBig mit der Dissoziationswarme der Gitterionen gut uberein. 
Wollte man die Lockergebiete zur Erklarung der elektr. Eigg. der Krystalle heran- 
ziehen, so miiBte  man dereń GroBe >  10-2 cm u. <  10~6 cm annehmen; das wurde 
also bedeuten, daB die sonst b e k an n ten  Unvollkommenheiten des Krystallbaus mit 
der Leitfahigkeit n ich ts  zu tu n  hab en . Die A bw eichungen vom OHMschen Gesetz, 
Anomalien des Temp.-Ganges, Unterdruekung des Einflusses von Beimengungen sind 
ausschlieBlich der Nichtbeachtung von Raumladungen zuzuschreiben. Ebenso beruht 
hierauf der angebliche EinfluB kUnstlich durch piast-. Deformation erzeugter Locker- 
stellen; bei Beriicksichtigung der Raumladungen ist kein solcher EinfluB auf die 
Leitfahigkeit festzustellen. Der Temp.-Gang der Leitfahigkeit samtlicher bisher 
gemessener Krystalle zeigt, daB nur einelonenart (die Gitterionen) fiir die Leitfahigkeit 
(u. nach v. H e v e s y  auch fiir die Diffusion) in Frage kommt. Die Leitfahigkeit wird 
innerhalb der MeBgenauigkeit durch die Formel a =  A  wiedergegeben, so daB
fiir die Lockerionen nichts ubrig bleibt. T ritt — wie bei einigen Halogeniden — ein 
zweites Glied hinzu, so gibt es die Leitung durch eine chem. verschiedene Ionenart — 
z. B. Cl_-Ionen bei NaCl, Pb++-Ionen bei PbJ2 — an. Ein Anteil der Lockerionen ist 
nie festgestellt. worden. Es scheint, daB auch bei tiefsten Tempp. die Lockerionen 
nicht zur Geltung kommen wurden, da hierzu ein chem. Reinheitsgrad notwendig ware, 
der kaum zu erreichen ist. (Ztschr. Physik 62. 730—45. 3/7. 1930. Leningrad, 
Physik.-Techn. Inst.) L e s z y n s k i .

H. J. Seemann, Die elektrisćhe Leitfahigkeit der CusAu-Legierungen mit und ohne 
Uberstruktur in tiefer Temperatur. Es wird untersucht, wie sich die Entstehung der 
tlberstruktur bei den Cu3Au-Legierungen im Abfall des elektr. Widerstandes bei 
tiefen Tempp. (bis — 252,86°) iiuBert. Der Widerstand von Cu-Au-Legierungen, dereń 
Zus. in der Nahe von 25 Atomprozent Au liegt, wird gemessen: 1. an nach 50-std.

XII 2. 36
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Gliihen bei 860° abgeschreckten Proben (ohne Oberstruktur) u. 2. an den gleichen 
Proben nach 95-std. langsamer Abkiihlung von 400 auf 300° (mit Oberstruktur). 
Es ergibt sich fur die Legierungen ohne Oberstruktur ein geringer, linearer Abfall, 
fiir die Legierungen mit Oberstruktur ein betrachtlich starkerer Abfall des Wider- 
standes bei tiefer Temp. Der Verlauf der Widerstandswerte der Legierungen mit- 
Oberstruktur in Abhangigkeit vom Au-Geh. zeigt deutlich die Bldg. der intermetall.. 
Verb. Cu3Au u . bestatigt die Auffassung, daB die Legierungen mit Oberstruktur feste 
Lsgg. von Cu- u. Au-Atomen in der Verb. Cu3Au sind. Ais Folgerung, die noch experi- 
menteller Nachpriifung bedarf, ergibt sich, daB der Abfall des Widerstandes der reinen 
Verb. Cu3Au bei tiefer Temp. dem der reinen Metalle entsprielit. (Ztschr. Physik 62. 
824—33. 3/7. 1930. Greifswald, Oniv., Physikal. Inst.) L e s z y n s k i .

J. W, Zechnowitzer, Untersuchung einiger Eigenschaflen des AgF. Elektrische 
Leitfahigkeit des AgN03, AgF und HF bei 25°. Polenliale der Kelten Ag /  AgF l/n-n. /  
IiN 03 gesdtt. /  AgN03 1/m-n. / Ag bei 25°. Konz;. AgF-Lsgg. werden bei 25° teilweise 
hydrolysiert u. reagieren sauer. AgF wird durch H2 red. unter Abscheidung von hoch 
dispersem Ag. Die D.D. wss. 1/J— Yjop-n. AgN03- u. AgF-Lsgg. liegen bei 25° sehr 
nahe beieinander. Die elektr. Leitfahigkeit der AgN03-, AgF- u. HF-Lsgg. wurde 
in einem Konz.-Bereich von ł/i—Vi28' n- gemessen, dio spezif. Leitfahigkeit botragt 
fiir die 1/1-Q. Lsg. 0,0775, 0,0685 bżw. 0,0236, fiir die 7ioo-n- 0,0012, 0,00117 bzw.
0,00089. Aus den Messungen der Potentiale der Konz.-Elemente geht hervor, daB 
die Dissoziationskoeffizienten der AgF- u. AgN03-Lsgg. bei y 60-n. gleich werden; 
bei V rn- der des AgF bedeutend geringer. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.]'.
62. 133—49. 1930. 11/9. 1929. Leningrad, Polytechn. Inst.) A n d r u s s o w .

Hubert Garrigue, Uber den Durchgang von Oleichstrom durch Aceton. Gewisse 
organ. Fil. zeigen Leitfahigkeitsanomalien beim Durchgang von Gleichstrom, zur 
Aufklarung dieser Erscheinungen untersuchte Vf. die Potentialverteilung in einer 
Fl.-Saule von Aceton zwischen Pt-Elektroden u. fand in der Nahe der positiven Elek
trodę eine Erhóhung der Leitfahigkeit, in der Nahe der negativen Elektrodo eine Er- 
niedrigung. Boi Umkehrung der Stromrichtung kehrte sich auch diese Verteilung 
um. Ferner zeigte sich, daB das Potential einer Sondę in der Nahe der Elektroden 
mit der Zeit um einen Mittelwert schwankt. Yf. nimmt an, daB beim Durchgang von 
kontinuierlichem Strom durch Aceton positive u. negative Fl.-Saulen von wesentlich 
yerschiedenen Eigg. gebildet werden. Die Diffusion der Fl.-Saulen in einander ver- 
ursacht die Schwahkungserscheinungen, die Storungen der Leitfahigkeit mit sich 
brihgen. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1406—08. 16/6. 1930.) W r e s c h n e r .

C. Marie und C. Haenny, t/ber die Ketle Ammoniak-Sauerstoff. Bildung von 
Nitralen und Nitriten’ in Gegenwart von Alkali. Beim KurzschluB folgender Kette: 
0 2 | P t | KOH +  NaOH | P t | NH3 bilden sich nach mehrstd. Erhitzen auf 250° Nitrate,

— Schraelze + 
auf 350° Nitrite. Der Temp.-Koeffizient zwischen 200 u. 250° betragt 1,1 X 10-J V/ 
Grad. Beim Einfiigen des Wertes der EK. bei 243° (0,665 V) in die G ib b s -H e l m h o l t z - 
sche Gleichung erhalt man fiir die Warmetónung den Wert 112 000 cal, welcher in 
guter Obereinstimmung mit der Warmetónung folgender Rk. steht:

NH3 +  NaOH +  2 0 2 =  NaN03 +  2 H„0. ę  =  113 000 cal.
Die Ggw. von P t an der Kathode beschleunigt die Rk. stark. Au ist weniger 

giinstig. Zusatz kleiner Mengen NiO u. CuO, ferner yon Alkalinitrat oder Spuren 
VV. zum Elektrolyten wirkt ebenfalls beschleunigend. Die EK. verscliwindet bei 
Erstarrung der Alkalischmelze nicht vollig; dies ist wahrscheinlich auf die An- 
wesenheit von P t in der Schmelze zuruckzufiihren. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 
967—68. 23/4. 1930.) A s c h e r m a n n .

I. A. Atanasiu, Die elektrochemische Ozydation des Paraffins und der Mineral
nie. I. Es wird die elektrochem. Oxydation von gereinigtem Paraffin (F. 54°) in Emulsion 
mit H2SOj (D. 1,2) untersucht. Ais Anodę dient die Pb-Zelle von 25 cm Durchmesser 
selbst, ais Kathode ein von einer porosen Tonzelle umgebener Pb-Stab. Die Emulsion 
wird durch Sieden der FI. u. durch einen elektr. betriebenen Rulirer hergestellt. Es 
wird die Abhangigkeit der sowohl aus der Gewichtsabnahme des Paraffins wie durch 
Verseifung der gebildeten hoheren Fettsauren bestimmten Ausbeute von der Natur 
des Mcdiums, dem Mischungsverhaltnis von Paraffin u. Elektrolyt, von dem Fort- 
schritt der Oxydation, von der Beriihrungsflachę, dem chem. Zustand des Paraffins 
u. von der Stromdichte (0,2—0,5 A/qdm der Elektrode) gepriift. Durch sekundare^ 
Rkk. (Osydation bis zu C02 u. direkte 0 2-Entw.) werden Yerluste verursacht, die mit
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der Stromdichte zunehmen. Durch Zusatz von ca. 4°/oo Cc(S0,,)2 zur Anodenfl. (vgl. 
C. 1928. II. 1313) laBt sich die Ausbeute an Fettsauren, mit der Rk.-Zeit zunehmend, 
bei 56-std. Rk.-Dauer auf das 6-fache steigern. Bei nichtelektrolyt. Oxydation zeigt 
Ce(S04)2 wesentlich geringere Wrkg., wobei es in Ce2(S04)3 iibergeht, das auch bei der 
elektroehem. Oxydation ais Zwischenprod. angenommen wird. Die Ausbeute an Fett
sauren ist bei der elektroehem. Oxydation in Ggw. von ca. 5%o KaCr04 an Stelle des 
Ce(SO.,)2 wesentlich geringer, offenbar infolge weitgehender C02-Bldg. Noch geringer 
ist die Wrkg. von V2(S04)3, auch hier treten starkę Verluste durch sekundiire Oxy- 
dationsprodd. auf. Eine Steigerung der Paraffinmenge von 10% des Elektrolyten 
auf 20% bewirkt zwar keino Verbesserung der absol. Fettsaureausbeute, aber geringero
0 2-Verluste durch Nebenrkk., so daB es sich empfielilt, mit moglichst groBen Paraffin- 
mengen zu arbeiten. Durch stufenweise Oxydation unter wiederholter Entfernung 
des oxydierten Anteils laBt sich eine quantitative Oxydation mit vollstandiger Unter- 
driickung der Nebenrkk. erreichen. Die Stromdichte wird beim Arbeiten mit schwachen 
Stromąuellen u. Anwendung von Katalysatoren zweckm&Big moglichst gering ge- 
wahlt. Paraffin, das '■— elektroehem. oder mit Luft bei 120—150° — schon voroxydiert 
ist, ergibt bessere Ausbeuten ais reines Paraffin, auch schon gebrauchte Elektrolyt- 
lsgg. wirken besser ais frische. Das erhaltene Gemisch von hoheren Fettsauren ist 
weiB bis cremefarben, yollstandig 1. in Bzn. u. PAe. (also frei von Oxysauren); der 
Geruch eriimert an Stearinsilure, Yerseifungszahl 124—133, Verseifungspunkt 46°. 
Die Na-Seifen sind gelblieh, geruchlos u. sehr hart. (Bulet. Chim. pura aplieata, Buka- 
rest 31- 75—102. 1929. Bukarest, Univ., Inst. f. teehn. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Osvaldo Macehia, Unlersuchungen uber die Chromabscheidung. Nach einem Uber- 
blick iiber dio verschiedenen Meinungen hinsichtlieh der Cr-Abscheidung aus S04"- 
haltigen CrO,-Lsgg. teilt Yf. Verss. mit, die das Vorhandensein eines kathod. Filmes 
bestatigen. Die Dicke dieses Filmes nimmt mit wachsender Stromdichte zu u. nimmt 
mit steigender Temp. ab. Die Ausbildung blanker Cr-Ndd. ist an eine g e r i n g e  
Filmdicke gebunden. Der EinfluB der S04"-Ionen, die nur in bestimmten Konz.- 
Grenzen die blankę Abscheidung begiinstigen, wird im Zusammenhang mit der 
Anderung der Filmdicke diskutiert. (Chem. News 141. 1—7. 4/7. 1930. Fermo, 
Italien). KuTZELNTCG.

J. Hugget und G. Chaudron, Anwendung der thermomagnetischen Analyse. auf 
das Studium einiger Eisenmineralien und dereń Oxyde. (Vgl. auch C. 1930. I. 2229.) 
Es wurden thermo-magnet. Iiurven von einigen Fe-Mineralien aufgenommen. Der 
CttWepunkt von Mągiietit liegt bei 570°. AuBerdem zeigt sich beim Erhitzen in Luft 
bei 330° eine Unstetigkeit. Offenbar bildet sich eine instabile, stark magnet. A7erb., 
dereń Zus. zwischen Fe203 u. Fe30 4 liegt. — Marlil (Fe203 +  etwas FeO) u. Oligist 
(Fe20 3) zeigen Unstetigkeiten bei 570 u. 675°. — Goethit war paramagnet. u. wurde 
beim Erhitzen in Luft bei 360° ferromagnet. Im Vakuum wachst dio Magnetisierbar- 
keit (Abspaltung von H20) u. nimmt bei 570° wieder ab. Ein bei 600° im Vakuum 
beinahe ganz entwśisserter Goethit verhielt sich wie Magnetit. — Lepidokrokit verhielt 
sich ahnlich. — Beim Pyrit, der zunachst unmagnet. ist, tra t bei 400° Oxydation ein. 
Ahnlich verhielt sich Markasit. Pyrrholin zeigte in Luft iiber 250° zunachst eine Zu- 
nahme, dann einen unregelmaBigen Abfall der Magnetisierung, der bei 340° beendet 
war. Im iibrigen verhielt er sich wie die anderen Sulfide. — 2 Silicale vom Granattyp 
waren bis 800° unmagnet; beim Abkiihlen tra t zwischen 500 u. 600° Ferromagnetismus 
auf (Magnetit ?). Ein titanhaltiges Minerał, Ilmenit, enthielt Magnetit. Rost Terhielt 
sich wie Goethit oder Lepidokrokit. (Korrosion u. Metallschutz 6. 79—82. April 
1930.) K le m m .

Witold Jazyna (Jacyno), Beliebige und polytropische Zustandsanderungen. I. 
(Vgh C. 1930. I. 3413.) Es wird die beliebige Zustandslinie ais Enveloppe der beriih- 
renden Polytrope u. es wird die beliebige (verallgemeinerte) spezif. Warme ais die- 
jenige der polytrop. Zustandsanderung (vgl. Z e u x e r ,  „Tcchn. Thermodynamik“, 
S. 148, Leipzig 1900) interpretiert. (Ztschr. Physik 62. 842—45. 3/7. 1930. Leningrad, 
Technolog. Inst.) L e B z y n s k i .

Witold Jazyna (Jacyno), Uber die Ztuitternalur der Molekułarbewegung. II. 
(I. vgl. C. 1929. II. 2758.) Dio Molekułarbewegung wird teilweise ais ungeordnete, 
teilweise ais geordnete betraclitet u. die RegelmaBigkeits- bzw. Verteilungskoeffizienten 
werden fiir verschiedeno Gase berechnet. Fiir einatomige Gase weicht das Warme- 
molekulargewicht etwa um 0,5—1,5% von dem wirklichen Molekulargewicht ab. 
(Ztschr. Physik 62. 846—51. 3/7. 1930. Leningrad, Technolog. Inst.) L e s z y n s k i .

86*
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A. Mc Laren. White, Eine Ableitung der Dtthringschen Regel. Aus der Gleichung 
von C l a u s i u s - C l a p e y r o n  laBt sich eine Gleichung gewinnen, die eine lineare 
Funktion zwisehen p u. 1/T zweier Substanzen ergibt. Diese Gleichung ergibt sich 
formal ais das Prod. zweier empirischer Funktionen der Regel von D u h r i n g  u. der 
von RAMSAY n. YOUNG. Man kann aus Verdampfungswarme u. Dampfdruck die 
Neigung der D uH R IN G -L inie u. aus dieser umgekehrt die Verdampfungswarme be- 
rechnen. (Ind. engin. Chem. 22. 230—32. Marz 1930. Atlanta Georgia School of 
Techn.) K le m m .

Marvin C. Rogers und George Granger Brown, Das Geselz ton Raoult und die 
Ghichgewichlsverdampfung ton Gemischen ton Kohletiwa-sserstoffen. Bei der ąuanti- 
tativen Unters. der Verdampfung von komplizierten KW-stoffgemischen kommen V£f. 
zu dem SchluB, daB die Anwendbarkeit des RAOULTschen Gesetzes von der relativen 
Zus. einer Mischung von ahnlichen Substanzen, sow ie von der Ahnlichkeit oder Un- 
ahnlichkeit der Substanzen in der Mischung abhiingt. Fiir Zwecke der Industrie, fiir 
die eine Genauigkeit von 5—15% meist geniigt, kann man das RAOULTsche Gesetz 
anwenden. Boi groBeren Genauigkeitsanspriichen versagt es. (Ind. engin. Chem. 22. 
258—64 Marz 1930. Ann Arbor [M ich .], Univ. of M ichigan.) K le m m .

H. K. Black, G. van Praagh und B. Topley, Bemerkung iiber den Dampf
druck ton Jestem. Stickoxydul. Vff. messen den Dampfdruck von festem N20  zwisehen
— 150,0° (0,306 mm) u. — 170,0° (0,0013 mm) mittels eines Mac LEOD-Manometers. 
Die von B u r r e l l  u. R o b e r t s o n  1915 angegebene Formel log p — —1232,2/2'' +9,579 
gibt fiir — 150,0° 0,37 mm, wfthrend die Vff. 0,306 finden. (Trans. Faraday Soc. 26. 
196—97. April 1930. London, Univ. Coli.) W. A. R o t h .

Franz Simon, Martin Ruhemann und W. A. M. Edwards, Die Schmelzkurten 
von Wasserstoff, Neon, Siickstoff und- Argon. (Berichtigung.) Erganzung einer Figur 
der C. 1930. I. 2701 referierten Arbeit. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 7. 80. 
Marz 1930.) L e s z y n s k i .

Franz Simon und Rose Bergmann, Thermisch erregte Quantensprunge in festen 
Korpem. IV. Messung der thermischen Ausdehnung im Gebiet der Anomalie. (III. vgl. 
C. 1929. I. 354.) Wenn der Ubergang von einem Cjuantenzustand in den andern die 
umliegenden Atome nicht beeinflufit, soli die therm. Ausdehnung keine Anomalie 
aufweiscn, wohl aber, wenn eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet. Vff. modi- 
fizieren die HENNlNGsche Quar^rohrmethode fiir Messungen in kleinen Temp.-Be- 
reichen u. machen sie in bezug auf Versuchsstab u. Vergleichsstab aus Quarzglas voll- 
kommen symm. (Beschreibung im Original). Ablesungsgenauigkeit 1—2 /;.

Untersucht werden Li, Si, vakuumgeschmolzenes Elektrolyteisen, Stahl mii C,
Ni, Cu, verschiedene Priiparate von NH4Cl, NH^Br u. Ammonphospliat; Temp.- 
Bereich von 90° absol. bis etwa Zimmertemp. in 6—7° Abstand. Die Messungen an Si 
waren nicht reproduzierbar. Die NH.,C1-Stabe waren mit der Faserrichtung, dagegen u. 
ohne Vorzugsrichtung geschnitten oder gepreBt. —• Fiir einatomige, reguliire Krystalle 
sollen nach GRUNEISEN Ausdehnung u. spezif. Warme die gleiche Temp.-Abhangigkeit 
zeigen; beide kónnen zur Ableitung von 0  dienon. 0  fiir Li aus der Ausdehnung =  510, 
was mit den spezif. Wiirmen nicht stimmt; die Ursache ist eine innere Umlagerung, 
die auf die therm. Ausdehnung ohne EinfluB ist. Die therm. Ausdehnung von Fe ist 
ganz anomal: d l/d T  ist zwisehen 180 u. 240° absol. fast konstant. Ahnlieh bei 
Stahl u. Ni. Die Werte fiir Cu lassen sich mit einem 0-Wert nicht darstellen.

Die Anomalien der NH.r Salze gehóren zu der andern Art: Diese Salze zeigen 
auch in der Ausdehnung Anomalien. IsT^Cl hat ein kub. Gitter nur oberhalb u. unter- 
halb der Anomalietemp.: bei der Temp. ist das Gitter pseudokub. Die Temp. ergibt 
sich nach den spezif. Warmen zu — 30,4°, aus den Ausdehnungskoeffizienten zu — 30,5°. 
Bei NH4Br tritt ebenfalls Anomalie auf, aber Kontraktion statt zu grofier Dilatation. 
Die Temp. des Minimums fiir die Ausdehnung (234° absol.) fallt mit der des Maximums 
fiir die spezif. Warme zusammen. Bei NH4J  war keine Messung móglich, weil das 
Salz bei ca. — 15° eine echte Umwandlung unter Zerfall der Stabchen erleidet. Kon
traktion, allerdings kleiner ais beim NH4Br, wird auch beim Ammonphosphat beob- 
achtet; Minimum bei 227° absol. Spezif. Warmen sind hier nocli nicht gemessen. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 255—80. Juni 1930. Berlin, Univ., physikal.- 
chem. Inst.) W. A. R o t h .

Severiano Goig, Die Kompressibilitat ton Kohlenoxyd bei 0° und bei gewohnlicher 
Temperatur zwisehen 50 und- 130 Atmospharen. (Ygl. C. 1929- II- 1903.) Gemessen 
wird bei 0, 12,44 u. 20,22°; das Minimum von p-v  wird je des mai durchschritten.
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CO zeigt auch bei 125 at keine Neigung zur Polymerisation, trotzdem es ais ungesatt. 
gilt. Wahrend Am a g a ts  Messungen auf 0,1% genau sind, erreicht Vf. eine Genauigkeit
von 0,02%. Die Arbeitsweise ahnelt der von A m a g a t . Zur Druckbest. wird ein Wasser-
stoffmanometer benutzt. Das CO (aus Ameisensaure u. HoSO^) wird nach sorgfaltigem 
Waschen kondensiert u. fraktioniert dest. 28—30 ccm Gas bei 1 at werden verwendet. 
Fiir das Manometergas H2 wird bei 0°

p v  =  0,999378 +  0,6225-10"3-p +  0,2134-10-«-p2 
gesetzt, was wahrscheinlich auf Ysooo genau ist. Bei 0° ist p-v fiir 88 at ein Minimum 
(0,9700), bei 12,44° fiir 78 at, bei 20,44° bei 60 at. Die Ubereinstimmung mit A m a g a t  
ist gut. Die Elektronenanordnung im CO ist die eines stabilen Molekiils, das vielleicht 
mit einer akt. Form, die zu den Additionsrkk. AnlaB gibt, im Gleichgewicht ist. 
(Journ. Chim. physiąue 27. 212—35. 25/4. 1930. Genf, Univ., Lab. f. theoret. 
Chemie.) W. A. R o t h .

F. Henning und E. Justi, Der Schwingungsanteil der spezifischen Wdrme einiger 
Gase und des Wasserdampfes nach den Beobachtungen der P. T. R. Vff. vergleichen 
die in der P. T. R. gemessenen Werte der spezif. Wiirmen von Gasen u. von W.-Dampf 
mit den aus den opt. bestimmten Schwingungsfreąuenzen der Moll. berechneten. 
Die P.T.R.-Messungen bei hohen Tempp. konnen ais Stiitze fur die Theorie der Schwin- 
gungswiirmen angesehen werden. Bei tieferen Tempp. kann das C02-Mol. nicht einem 
Dreiecksmodell entsprechen. (Ztschr. techn. Physik 11. 191—94. 1930. Charlotten- 
burg, P.T.R.) W. A. R oth.

P. Mondain-Monval und B. Quanquin, Experimentelle ZJntersuchungen uber die 
direkte Oxydation der Kohlenwasserstoffe durch Luft. Die Arbeit ist eine ausfiihrlichere 
Wiedergabe der C. 1930. I. 2062 referierten Unterss. Nachzutragen ist folgendes: 
Bei den Verss. in der luftgefullten Bombę wurden die entstehenden Gase analysiert. 
Hierbei zeigte sich, daB Athylen-KW-stoffe erst dann auftreten, Avenn keine RuB- 
ablagerung mehr erfolgt (>  3,6 ccm KW-stoff in der 0,7 Literbombe); der nicht oxy- 
dierte KW-stoff zerfiillt unter diesen Verhaltnissen nur teilweise in Athylen statt 
vollstandig in C u. H2. Bei den unter Flammenerscheinung u. RuBbldg. verlaufenden 
Verss. mit Pentan findet man in der Rufiablagerung A7fflpft(AaiiJikrystalle (Cerueh, 
Sublimation), dereń Bldg. zweifellos auf die bei der Explosion auftretende hohe Temp. 
zuriickzufuhren ist. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 96. 265—83. April 1930.) O s t e r t a g .

H. Muraour und G. Aunis, tlber die tJbereinstimmung zwischen berechneten 
Explosionsdrucken und experimentellen Ezplosionsdrucken. (Vgl. C. 1930. II. 1204.) Auf 
Grund der von N e r n s t  u . W o h l  (vgl. C. 1930.1. 952) angegebenen spezif. Warmen fiir 
Gase bei hohen Tempp. wurden die Explosionsdrucke bei Verwendung explosiver Pulver 
berechnet u. mit experimentellen Werten der Vff. verglichen, es zeigte sich eine sehr gute 
Ubereinstimmung. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1389—91. 16/6. 1930.) W r e s c h .

W ilhelm Schule, Technische Thermodj-namik. Bd. 1. Die i. d. Maschinenbau wichtigsten 
Lehren nebst techn. Anwendungen. 5. neubearb. Aufl. Tl. 1. 2. Berlin: J. Springer 
1930. gr. 8°

1. Lehre von d. Gasen u. allg. thermodynam. Grundlagen. (VIII, 385 S.) Lw. 
M. 18.—. 2. Lehre von d. Dampfen (VIII, 280 S.) Lw. M. 16.—.

A„. K olloidchem ie. Capillarchemie.
Wolfgang Ostwald und Alfred Quast, Uber die Anderungen physikalisch- 

chemischer Eigenschaften im Ubergangsgebiet zwischen kolloiden und molekulardispersen 
Systemen. III. (II. vgl. C. 1929. II. 2025.) Messungen des Diffusionsvermógens u. der 
spezif. Kp.-Erhóhung ergaben fiir eine Reihe verschiedener Farbstoffe ein Dispersitats- 
maximum in 50%ig. wss. Alkohollsgg., wobei jedoch die berechneten absol. Werte der 
Teilchengrofien zu klein waren. Zur Erklarung wird die Tatsache herangezogen, daB 
in der ElNSTEINSchen Diffusionsgleichung yorausgesetzt wird, daB die diffundierenden 
Teilchen groB sind gegeniiber den Moll. des Lósungsm., was in den mittleren Alkohol- 
gemischen nicht zutrifft. Man erhalt gro Bero Teilchenradien, wenn man die Formel 
von R. F u r t h  benutzt, welche aus dem FlC K schen  Gesetz streng entwickelt u. experi- 
mentell fiir verd. Systeme gut bestatigt wurde. Der Diffusionskoeffizient wurde be
rechnet aus D =  xr/t-f(v), wobei x die Diffusionsstrecke, t die Zeit u. v die Verdiinnung, 
bis zu der man die Diffusion der Ausgangslsg. erfolgen laBt, darstellen. Unter Zuhilfe- 
nahme der F uR T H schen  Zahlentabelle fiir f  (v) [fiir die benutzte Apparatur muBten 
die/(t>)-Werte verdoppelt werden] ergaben sich kleinere Diffusionskoeffizienten, also
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grófiere Werte fiir die Teilchenradien. Die Neuberechnungen wurden durchgefuhrt 
fiir die Diffusion vbn Nachtblau, Nerol, Sulfocyanin, Brillantgrun, Krystalhiolett, NeUr 
fuchsin, Benzojmrpurin u. Kofigorot. Die Neuberechnungen zeigen noch deutlicher die 
Abnahme der TeilchengróBe sowohl mit zunehmender verd., ais auch bei abnehmender 
Anfangskonz. Die Auffassung SV£DBERGs, wonach die Variation der Diffusions- 
koeffizienten mit der Verdiinnung nicht auf die Anderung der TeilchengróBe, sondern 
auf eine Anderung der interkorpuskularen Krafte zuruckzufiihren sei, fiihrt zu den- 
selben Ergebnissen, wenn man annimmt, daB diese Krafte aggregierend u. desaggre* 
gierend wirken konnen. Auch thermodynam. Griinde sprechen fiir die Konz.-Variabilitat 
der TeilchengróBe. (Kolloid-Ztschr. 51. 273—82. Mai 1930.) G urian .

S. W. Pennyeuick, Hydrolytisclie Spaltung an der Oberflache von kolloidem Platin 
•und ikr Effekt auf lioagulation und Umladephanomene. (Vgl. C. 1930. II. 210.) Pt-Sole 
iach  B r e d ig ,  wie sie Vf. benutzt, bestehen 1. aus Pt, 2. aus einem sauren Oxyd, 3. aus 
H 2Pt{ OH)6. H2Pt( OH)6 ist zum Teil dissoziiert, die H+-Ionen werden aber an der Ober- 
f łachę festgehalten. Wircl zu der wss. FI. einNeutralsalz, z. B. NaCl, zugefiigt, dann werden 
diese H+-Ionen durch Na+ ersetzt, die H+-Ionen werden frei, die Lsg. reagiert sauer. 
Dieser Yorgang wird ais Ionenauslausćh (I) bezeichnet. Ferner wird aber das saure 
Oxyd aus dem Neutralsalz Base hydrolyfc. frei machen u. mit diesem Na„Pt(OH)0 frei 
machen. Dies wird ais hydrolytisclie Spaltung (II) bezeichnet. Den Nachweis von II  
fiihrt Vf. auf folgende Weise: a) wird gezeigt, daB von K-Salzen um so mehr zur Fallung 
erforderlich ist, je schwacher die Saure ist. b) Die £-Kurven zeigen bei steigender Salz- 
konz. der Lsg. ein Maximum. e) Aus der Vorteilung von Basen bei niedriger Konz. 
zwisehen der freien H2Pt(OH)6 u. der Pt-Oberfliiche. d) Durch Messung der durch das 
hinzugefiigte Salz entstandenen freien Saure. e) Durch das Zuriicktitrieren bas. Pt-Sole. 
Einzelheiten iiber diese Ergebnisse im Original. — Eine Diskussion iiber die Wrkg. 
der hydrolyt. Spaltung auf die Koagulation u. Stabilitat der Sole zeigt: einwertige 
Salze iiben eine Schutzwrkg. aus, eine geringere wird durch zweiwertige Salzo erzielt; 
dreiwertige iiben keine Schutzwrkg. aus. — PeCU fiihrt zu einer Umladung. Die vorher 
ncgatiyen f-Werte werden mit steigenden FeCls-Mengen positiv. Dies kann weder dem 
hydrolyt. entstandenen kolloiden Hydroxyd, noch einer Adsorption des Kations, noch 
einem Ionenaustausch zugeschrieben werden. Vielmehr ist anzunehmen, daB irgend- 
welche bas. Zwisclienprodd. der langsam verlaufenden Hydrolyse vom FeCl3 von dem 
sauren Oxyd adsorbiert werden, so daB etwa folgende Struktur entsteht:

[Pt-yFe,[Pt(OH)elI-xPtOłtr.oH>FeJX+-xCl-
So erklart sich die positive Ladung. Beim A1C13 verliiuft die Hydrolyse dagegen 

schnell ohne Bldg. derartiger bas. Zwischenglieder .direkt zum kolloiden Hydroxyd. 
Infolgedessen bleibt hier die Umladung aus bzw. sio tritt nur bei Gg\v. einer geringen 
Menge Lauge ein. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 148. 413—33. Juni 1930. Adelaide, 
Siidaustralien.) K l e m m .

R. A. Kugel, Uber den Einflufi der Wasserstoffionenkonzentration auf die Koagu
lation des Hydrosols des Berlinerblaus. Die tatsaehliche Wasserstoffionenkonz. im 
Berlinerblauhydrosol (pn des dialysierten Sols +  Ph der n. Saurelsgg., welehe zugesetzt 
wrerden — pn des dest. W.) in Abhangigkeit vom Koagulationsgrad, sowie Koagulations- 
gesehwindigkeit ergeben fiir HC1 u. H;S04 ahnliche Kuryen. Auch erhalt man ahn- 
liche Kuryen, wenn man den EinfluB yon Normalkonzz. von HC1 bzw. H2S04 auf 
Koagulationsgrad u. -geschwindigkeit darstellt. Gleichen p0H-Werten entsprechen nicht 
gleiche Koagulationsgrade. Die die Abhangigkeit der adsorbierten H-Menge vom poH 
bzw. von den Normalkonzz. darstellenden Adsorptionskuryen haben in den Grenzen 
10~2 bis 10-6 dieselben Eigg. Die Vorgiinge der Adsorption u. Koagulation konnen viel 
genauer ais Funktion der Normalkonzz., ais der p0H-W erte yerfolgt werden. Der pn-Wert 
ist bei kolloidehem. Vorgangen eine yiel unempfindlichere Variable, ais die Normalkonz., 
daher werden oft einfachere Beziehungen yorgetauscht, ais in Wirklichkeit yorliegen. 
(Kolloid-Ztsehr. 51. 240—47. Mai 1930. Mińsk, Lab. f. anorgan. u. analyt. Chem. d. 
Univ.) G urtan .

A. Dumanski und V. M. Ssitnonowa, Die Wirkung mehrwertiger Oxyverbindungen 
bei der Synthese von Hydrosolen. I .  Mehrwertige Alkohole, Olycerin wid Mannit. Die 
Oxysauren scheinen in allcal. Lsg. bei der Gewinnung von Hydrosolen der Metall- 
hydroxyde gute Peptisatoren zu sein. Unter denselben Verhaltnissen wirken auch mehr
wertige Alkohole peptisierend. Zur Unters. des ternaren Systems FeCl3-Alkali-Mannit 
bzw. Glycerin wrurde das G lBBSsche Dreieck angewandt. Die Lsg.-Misehungen ver-
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schiedener Konzz. wurden kataphoret. in bezug auf die elektr. Ladung, mittels Na2SO., 
in bezug auf die Koagulation, mit dem KLEJNMANNsehen Nephelometer in bezug auf 
den tyndallmetr. Effekt, mit dem KONIG-MARTENSschen Spektralphotometer in 
bezug auf das Absorptionsspektrum u. mittels eines von A. DuMANSKI konstruierten 
Photoelements auf ihre Lichtdurchlassigkeit untersucht. — Bei der Bldg. eines elektro- 
negativen Sols wirkt Mannit starker peptisierend, ais Glycerin, bei gleieher Alkalitat 
ist das Giebiet der elektronegativen Sole groBer bei Zusatz von Mannit. Bei Ver\vendung 
von Na OH ist das Existenzgebiet der negatiyen Sole bei gleieher Mannitkonz. groBer, 
ais bei Verwendung von NH4OH. Fiir die GróBe des Gebietes ist die Konz. der Aus- 
gangslsgg. von Bedeutung; bei groBen Konzz. ycrsehwindet das Niedersehlagsgebiet. 
Absorptionsspektren weisen darauf hin, daB der Dispersitatsgrad bei kleinen u. sehr 
groBen Alkalimengen am groBten ist, u. sich der Molekulardispersitat nahert. Die Wrkg. 
der angewandten Peptisatoren wird an einem auf dem GlBBSsehen Dreieck konstruierten 
Raummodell, das die Veranderungen des Dispersitatsgrades in den verschicdenen 
Systemen darstellt, gezeigt. (Kolloid-Ztschr. 51. 210—20. Mai 1930. Charków.) GUR.

E.1 Angelescu und Dem. M. Popescu, Beiłrdge zur Kenntnis der Kolloidchemie 
der Sysleme: Seifen-Kresol-Wasser. Mit Hilfe des OSTWALDschen Viscosimeters, des 
TRAUBEsehen Stalagmometers u. des Pyknometers untersuchen Vff. Viscositat, Ober- 
flachenspannung u. D. verschiedener Seifen-Kresol-W.-Systeme. Ais Seifen dienten 
Na-, K-, NH.,-, Li-Stearat bzw. -O leat bzw. -Palmitat. Die erhaltenen experim en te llen  
Ergebnisse werden in B3 Tabellen u. 15 Kurventafeln wiedergegeben. (Kolloid-Ztschr. 
51. 247—57. Mai 1930. Bukarest, Landwirtsch.-chem. Inst. d. Univ.) GURIAN.

S. A. Mumford und J. W. C. Phillips, Uber den Parachor von Azoverbindungen. 
Gegeniiber der Kritik von L in d e m a n n  u. G r o g e r  (C. 1930. I. 2536) wird an einigen 
Azoverbb. gezeigt, daB die Doppelbindung zwischen 2 N-Atomen einen niedrigeren 
P-Wert hat ais die zwischen 2 C-Atomen. Die Ansicht der Vff. (C. 1929. II. 2987),

daB P-Bestst. keine Entscheidung zwischen der 
T Tr ^  v  offenen u. der cycl. Formel der Azide ermoglichen,

\ j ! f  1 :L wird aufreohterhalten. Auch die von LlNDEMANN,
W o l t e r  u. G r o g e r  (C. 1930. I. 2535) an Diazo- 

ketonen u. -estern gefundenen P-Wer te passen ebenso gut zu der cycl. Formel I wie zu 
der offenen H. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1818—20. 9/7. 1930.) O s t e r t a g .

Hilary Lachs und Joseph Biczyk, Das elekłrokinetische Potential nach der Methode 
der Slromungspotentiale. Yff. beschreiben eine Anordnung zur Messung von Stromungs- 
potentialen, die elektrostat. sehr gut abgeschirmt ist; dies ist bei der Kleinheit der hier 
auftretenden Stromstarken unbedingt erforderlich. Dazu wurde ein neuartiger Kommu- 
tator u. eine kreisformige Brucke von sehr geringen Dimonsionen konstruiert. — Fiir 
die Auswertung der Strómungspotentialc von Salzlsgg. war es vor allem nótig, das 
von TF. zu kennen. Es zeigte sich, daB die Werto sehr stark vom COa-Geh. abhangig 
sind, aber bei konstantom C02-Geh. u. gleieher Leitfahigkeit gut reproduzierbar sind. 
Es wurde deshalb auch fiir die Salzlsgg. stets mit gut geluftetem W. von y.1B =  0,9- 
10_e Q~l gearboitet. — Gemessen wurden die Strómungspotentiale von Lsgg. von 
LiCl, KCl, RbCl u. KCl im Konz.-Bereich von 5-10-8 bis 10-3 Mol./l in Glascapillaren. 
Hieraus wurden die elektrokinet. Potentiale berechnet. Alle Salze zeigten in den 
f-Werten Maxima bei Konzz. von etwa 3 • 10-4 Mol./l; beim LiCl waren diese am starksten, 
beim CsCl am schwachsten ausgepragt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 148. 441—63. 
Juni 1930. Warschau, Gesellschaft d. Wissensehaften u. Freie Univ. Polens.) K lem m .

Jitsusaburo Sameshima, Adsorption von Ammoniak durch Holzkohle. (Vgl. 
C. 1927. I. 2400.) Die Verss. ergaben, dafi es unmoglich ist, die Adsorption von NH:S 
durch Holzkohle exakt zu messen, da selbst nach 7 Monaten keine endgiiltige Gleieh- 
gewiehtseinstellung erfolgte. Der AdsorptionseinfluB der Glaswande u. Gummistopfen 
wurde durch Blindverss. eliminiert. Verss. iiber die Rk. zwischen C u. NH3 ergaben, 
daB diese bei lióheren Tempp. zu NH4CN u. H2 fuhrende Rk., bei 25° unmeBbar langsam 
verlauft. Es komraen also fiir die langsame Gleichgewichtseinstellung nur physikal. 
Ursachen in Frage. Da die Formeln fiir die Diffusionsgeschwindigkeit von Gasen 
in feste Korper mit den MeBergebnissen unvereinbar sind, so erklart Vf. die Erscheinung 
mit Hilfe seiner Theorie der festen Lsgg. (C. 1929. II- 1140) u. orhalt die Gleichung 
x — K - log-t k, wo x die adsorbierte Menge, in linearer Abhangigkeit zum log I 
steht, was die Veiss. bestatigen. K  u. k sind Konstanten. (Buli. chem. Soc. Japan 
5. 173—80. Mai 1930. Tokio, Kais. Univ., Chem. Inst.) B r i s k e .

L. de Brouckere, Uber die Jodadsorption durch Bariumsulfat. (Vgl. C. 1929.
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I. 2737.) Vf. erhalt bei der Adsorption von K J durch BaS04 an der Luft u. im dif- 
fusen Licht anomale Werte, die er auf die selektive Adsorption der unter diesen Be- 
dingungen gebildeten J 3-Ionen zuriickfiihrt. Die bei 25° gemessenen Adsorptions- 
isothermen yon Jod-Jodkalilsgg. werden mit den entsprechenden reincr KJ-Lsgg. 
verglichen. Aus ersteren ist das Adsorptionsverhaltnis yon J /K  =  3:1, d. h. man 
kann eine Verb. K JS annehmen. Tragt man die pro g BaS04 adsorbierte Menge ais 
Funktion der Totalkonz. logarithm. auf, so zeigen die erlialtenen Kurven, daB der 
Komplex K J3 viel stiirker gebunden wird, ais das KJ. Die Isothermen streben bei 
hohen Konzz. einem gemeinsamen Grenzwert zu, woraus sich ergibt, daB die Menge 
des Elektrolytcn, die die Sattigung der Oberflache bewirkt, unabhangig von dessen 
TeilchengróBe ist. Vf. schreibt daher den J 3-Ionen eine Kettenstruktur zu u. nimmt 
an, daB die Langsachse dieser Ketten senkrecht zur Adsorptionsoberflaehe gerichtet 
ist. (Buli. Soc. chim. Belg. 39. 174—78. April 1930.) B r is k e .

J. W. Alexejewski, Einflufl der Ausgliihtemperatur auf die Adsorptionsfahigkeit 
des Ąluminiumoxyds fiir die Reaktionskomponenten der Alkoholdehydratalion. A. u. 
1soamylalkohol werden am besten von einem bei 400—420° gegluhten A1203 adsorbiert. 
Fiir Athylen- wie Amylengemisęhe (K  =  16—37°) liegt die optimale Ausgluhtemp. 
bei 600—620°, fiir W. bei 1050—1100°. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 
221—26. 1930. 29/6. 1929. Leningrad, Technolog. Inst.) A ndrussow .

A. von Buzagh, tjber die Haftfahigkeit mikroskopiscJier Teilchen an W and en von 
gleicher Beschaffenheit. II. (I. vgl. C. 1930. I. 3753.) Ergebnisse der Bestst. der Haft- 
zahl werden yerglichen mit den Messungsergebnissen der kataphoret. Wanderungs- 
geschwindigkeiten. Ein strenger Parallelismus zwisehen Haftzahl u. f-Potential ist 
nicht yorhanden, wenn die betreffenden Ionen in kleinen Konzz. nicht entladend wirken, 
wie z. B. bei den 2-wertigen Erdalkalien (Al- u. Th-Ionen in sehr kleinen Konzz.). 
Alkalisalze u. Salze mit organ. Anionen yerandern die Haftzahl u. das f-Potential 
nicht in gleicher Weise. Alkalihydroxyde in kleinen Konzz. zeigen einen Parallelismus, 
wenn sich ein Gleicligewichtszustand eingestellt hat (das mit der Quarzoberflache 
reagierende Alkalihydroxyd bildet eine lyophile Silicathiille, welche bei hoheren Konzz. 
die Teilchen schiitzt, also die Haftzahl yerringert). — Verss. mit Gelatinelsgg. zeigen, 
daB die Haftzahl einer Quarzsuspension mit wachsender Gelatinekonz. durch ein 
Minimum geht, entsprechend dem Maximum einer schwachen Aufladung. Bei einer 
Glassuspension steigt die Haftzahl, wahrend das f-Potential sinkt. Die Sensibilisierung 
scheint mit der stofflichen Beschaffenheit der Oberflache zusammenzuhangen. — 
Zwisehen der H a ftz a h l u. der K o a g u la tio n  hydrophober Sole b e s te h t insofern ein 
Parallelismus, ais in beiden Fallen die HOFMEISTERschen Reihen zum Vorschein 
kommen. Das f-Potential ist zwar von Bedeutung fiir die Haftzahl, die Dicke der 
Doppelschicht u. das Bestehen der Solvathulle sind jedocli ais sehr wichtig in Betracht 
zu ziehen. — In  theoret. Betrachtungen wird die die Beziehungen zwisehen Koagulation 
u. £-Potential behandelnde Literatur zusammengestellt. Das vom Vf. untersuchte 
Haften entspricht weitgehend dem Aneinanderhaften der Kolloidteilchen bei der Koagu
lation. (Kolloid-Ztschr. 51. 230—39. Mai 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) GURIAN.

R. Fricke und J. Liike, Quellungsarbeit und Quellungsw<irme. Ausfiihrlichere 
Mitt. iiber die C. 1930. I. 3654 referierte Arbeit. Eingehende Beschreibung der Vers.- 
Anordnung. (Ztschr. Elektrochem. 36. 309—20. Mai 1930. Munster, Univ., Chem. 
Inst.) S kaliks.

N. K. Adam, The physics and chemistrv of surfaces. New York: Oxford 1930. (342 S.) 8°.
S 6 .- .

B. Anorganische Chemie.
J. L. Binder, E. A. Filby und A. C. Grubb, Dreiatomiger Wasserstoff. Vff. 

wiederholen die Arbeit von U r e y  u . Sm a l l w o o d  (C. 1928.1. 2586) u. erzielten unter 
den betreffenden expcrimentellen Bedingungen die gleichen Ergebnisse: keine Akti- 
vierung yon Wasserstoff. Bei Zumischung einer Spur yon Sauerstoff jedoch vor dem 
E intritt des Gases in die Entladungsróhre war akt. Wasserstoff durch H2S-BIdg. aus
S nachweisbar. — Um die Theorie yon WOOD zu priifen, wurden die Wandę der Ent- 
ladungsrohre mit Stearinsaure iiberzogen u. der 0 2-Zusatz fortgelassen. Das Resultat 
war wieder positiy: Aktivierung bei Drucken iiber 2 cm. Im letzten Teil der Arbeit 
wurde frisclier piast. Schwefel an Stelle von Schwefelblumen zum Nachweis yerwendet;



1930. II. B . A n o r g a n is c h e  C h e m ie . 1353

dadurch wurde die Gefahr einer Venmreinigung der Entladungsróhre yermieden. — 
Die Ergebnisse bilden eine weitere Stiitze der Theorie yon W o o d . (Naturo 126. 11 
bis 12. 5/7. 1930. Saskatchewan, Univ.) Sk a l ik s .

Gustav F. Hiittig und Oskar Kostelitz, Beitrage zur Kenntnis der Ozydhydrate.
XX. Das System Aluminiumoxyd-Wasser. (XIX. vgl. C. 1930. I. 2530.) Von auf
yerschiedene Weise dargestellten Tonerdehydraten wurden isobare Entwasserungs- 
kurven aufgenommen. In  der Kalte frisch hergestellte Praparate zeigten gegeniiber 
Rontgenstrahlen das Verh. amorpher Stoffe u. halten nur etwa 1 Mol. W. fest, welches 
sie beim Erhitzen kontinuierlich nach Art der Kolloide abgeben. Diese an freier 
Energie reichsten Systeme gehen allmahlich in die stabilste Anordnung des Hydrargillits 
uber. Dabei beobachtet man die Bldg. einer Reihe von krystallisierten Hydraten, 
welohe in bezug auf ihren W.-Geh. u. ihre Eigg. einen kontinuierlichen Obergang vom 
Bólimit zum Hydrargillit darstellen. Ein jedes Glied dieser tJbergangsreihe zeigt in 
bezug auf das Entwasserungsdiagramm u. auf den Róntgenogrammen einen indiyiduellen 
Charakter. — Bei der Alterung lassen sich zwei Vorgange unterscheiden: erstens eine 
stetige Veranderung der Menge u. der Bindungsfestigkeit des W., bis sich die fiir ein 
bestimmtes krystallisiertes Hydrat charakterist. Verhiiltnisse ergeben, u. der Vorgang, 
daB ein fertig krystallisiertes Hydrat durch kontinuierliehe W.-Aufnahme in den 
Hydrargillit iibergeht. Die von siimtlichen Ausgangspraparaten gemachten Pulver- 
aufnahmen zeigten stets kleine Untersohiede in der absol. u. relativen Intensitat, in 
der Lage u. in der Scharfe der Linien. Der AlterungsprozeB von Bóhmit zum Hydrar
gillit auBerte sich dabei in einer kontinuierlichen Verscliiebung der Lage, der Inten
sitat u. vielleicht auch in der Breite der Interferenzen. Der AlterungsprozeB laBt 
sich ais eine Superposition der Krystallisationsvorgange mit der W.-Aufnahme durch 
die schon mehr odcr weniger weit fortgebildeten Krystalle darstellen. Ein Temp.- 
EinfluB auf den AlterungsprozeB lieB sich nicht nachweisen, wohl aber wird er durch 
Verminderung des iiber den Praparaten befindlichen Dampfdrucks besclileunigt. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 187. 1—15. 12/2. 1930. Prag, Deutsche Teehn.
Hochsch.) K l e v e r .

Gustav F. Hiittig und Robert Kassler, Beitrage zur Kenntnis der Ozydkydrate.
XXI. Das System Kobalt(II)oxyd-Wasser. (XX. vgl. vorst. Ref.) Unter sorgfaltiger
Ausschaltung von Luft hergestellte Co(II)-Oxydhydrate wurden in ahnlicher Weise 
w e yorst. untersueht. Die isobare Entwiisserungskurve des blauen Hydrats zeigte, 
daB etwa 1,5 Moll. H20  starker gebunden sind, ais einem bloB mechan. anhaftenden 
W. entspreehen wurde. Bei steigender Temp. wird das erste halbe Mol. kontinuierlich 
abgegeben, vermutlich ist es kolloid bzw. adsorptiv gebunden. Bei einer Temp. yon 
168° u. bei pjr2o =  10 mm befinden sieh im Bodenkorper zwei Phasen, die ais ein 
krystallisiertes CoO-H20  u. ais ein Abbauprod. Co0-0,4H20  identifiziert werden 
konnten. Die letzten Reste des W. werden sehr fest gehalten. Die isobare Entwasserungs- 
kurve des rosafarbigen Hydrats zeigte nur einen Unterschied in der Bindung des ersten 
halben Mol. W., welches lockerer gebunden ist. Die Debyeogramme zeigten ein ident. 
Krystallgitter, welches aber verschieden yom wasserfreien CoO ist. Das Auftreten 
einer neuen starken Linie u. die relative Yerstiirkung bereits yorhandener beim rosa
farbigen Hydrat lassen den RuckschluB zu, daB der Obergang der blauen in die rosa- 
farbige Verb. nicht nur in einer Verringerung des Dispersitatsgrades, sondern auch 
in einer Steigerung des Ordnungsgrades besteht, indem das W. aus urspriinglich wenig 
geordneten Lagen in ortsfeste Lagen unter Ausbildung einwandfreier Gitterebenen 
gebunden wird. — Ein Erhitzen in der Bombę beider Modifikationen fiihrt zu einer 
Zers. des Monohydrats, wobei die blaue Verb. yollstandig, die rosa Verb. nur zu etwa 
zur Hillfte zerstort wird. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 187. 16—23. 12/2. 1930. 
Prag, Dtsch. Teehn. Hochsch.) KLEVER.

Gustav F. Hiittig und Robert Kassler, Beitrage zur Kenntnis der Ozydliydrate.
XXII. Uber die lcatalytische Wirksamkeit des aus rerschiedenen Kobaltozydhydralen 
hergestelltm mełallischen Kobalts. (XXI. vgl. yorst. Ref.) Es werden Beobachtungen 
mitgeteilt bzgl. der katalyt. Wirksamkeit von metal). Co, welches aus yerschieden 
charakterisierten Oxydhydraten, CoO u. Co30 4, durch Red. mit H2 dargestellt wurde. 
Die katalyt. Wirksamkeit wurde an dem Zerfall der Ameisensaure in Ć02 u. H2 ge- 
pruft. Sie ist in erster Linie bedingt durch die Tempp., bei welchen die Red. zu metali. 
Co erfolgte. Fand die Red. im Gebiet zwischen 300 u. 550° statt, so lieB sich kein 
wahrnehmbarer Unterschied in der Wirksamkeit des Co feststellen. Eine Erhóhung 
der Red.-Temp. auf 1000° u. insbesondere auf 1200°, setzt die katalyt. Wirksamkeit
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der Co-Praparate erheblicli herab. Es zeigte sich ferner, daB die Praparate, die durch 
Fallung erhalten wurden, eine etwas groBere Wirksamkeit besaBen, ais die durch 
direktc Red. aus den Oxyden erhaltenen Praparate. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
187. 24—28. 12/2. 1930. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch.) K l e v e r .

J. Hoffmann, Ultramarinisierung verschiedener Natriumaluminiumsilicate. (Vgl. 
C. 1930. II. 221.) Verss. durch Zuaammenschraclzen von Nephelin u. Natriumsulfid, 
bzw. Polysulfiden, Ultramarine herzustellen, gelangen unter den verschiedensten 
Bedingungen nicht, ebenso wie ein Erhitzen yon Nephelin u. Elaolith in einer S-Atmo- 
sphare nicht zum Ziele fiihrte, so daB die Annalime, den Nephelin ais Muttersilicat 
der Ultramarine zu betrachten, ausgesclilossen werden muB. — Vorgesinterte Gemenge 
aus Na2C03, Si02 u. A120 3 ergaben beim Schmelzen mit Na-Sulfiden eine teilweise 
Ultramarinisierung. Vf. glaubt, annehmen zu miissen, daB beim UltramarinprozeB 
nicht polymerisierte, sondern einfache Radikale (NaAlSi04) reagieren,' die vielleieht 
auch Ncphelinradikale ergeben, wobei jedoch die Ionen vorhandener Sulfide sofort 
die Symmetrielueken ausfiillen u. zu kub. Ultramaringittern fiihren. Sodalith u. 
Nosean lassen sich partiell ultramarinisieren. Die Silicatgrundlage, welche sich chem. 
ais nicht einheitlich erweist, erleidet hierbei tiefgehende Veranderungen. Noseane 
u. Sodalithe sind kaum lediglich infolge Absorption einer Nephelingrundlage bestimmt 
gefarbt, sondern die Farbung durfte dadurch bcdingt sein, daB an Orten entstandener 
Gitterstorungcn haftende Partikel opt. ihren EinfluB in dieser oder jener Weise geltend 
machcn. (Ztschr. angew. Chem. 43. 396—99. 17/5. 1930. Wien.) K l e v e r .

Al. Yakimach, Komplexe Cyanide des vierwertigen Mangans. In Fortsetzung 
seincr Arbeiten iiber Ivomplexsalze des vierwertigen Mangans (vgl. C. 1929. I. 369) 
stellt Vf. durch Einw. einer 80%ig. KCN-Lsg. auf eine gesiitt. KMn04-Lsg. ein Salz 
von der Formel K4Mn(CN)B dar. Das Salz zers. sieli in wss. Lsg. unter HCN-Abspaltung 
u. Aussclieidung von MnO(OH)2. Die Rk. der Lsg. ist alkal. Die frisch bereitete 
wss. Lsg. gibt mit Sn" keine Rk., mit Fe" eine blaue, mit Zn” eine rótlichbraune, 
mit Co" eine braune Fallung; Zusatz von Fe'" gibt zunachst eine griine Lsg., die 
nach wenigen Min. in eine bestandige gelbe Lsg. ohne Nd. iibergeht. (Compt. rend. 
.Acad. Sciences 190. 681—83. 17/3. 1930.) D u s in g .

F. Taboury, Einwirkung von Sćhiuefel-saure auf Quecfcsilber bei gewohnlicher 
Temperatur. (Vgl. B r a h a m ,  Chem. News 42 [1880]. 162). Bei Einw. von H2SO, 
auf Hg bei ca. 20° entwickelt sich S02, u. es bilden sich Krystalle von der Zus. S0sHg20- 
S03II20. In  der Saure sind diese Krystalle durchsichtig, an der Luft werden sie weiB 
u. zerfallen zu Staub, durch W . werden sie sehr leicht zerstórt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 190. 1428—30. 16/6. 1930.) W r e s c h n e r .

Gerhart Jander und Wilhelm Heukeshoven, U ber amphotere Oxydhydrate, 
dereń waflrige Losungen und krystallisierende Verbindungen. IX. Mitt. Die Beziehungem. 
von Metawolframaten zu den Para- und Monowolframaten in Losung. (VIII. vgl. 
C. 1930. I. 2377.) Vff. untersuchten die Aggregationsvorgiinge unter dem EinfluB 
der pn-Anderung bei verschiedenen Wolframaten. Es wurde versucht, durch kon- 
duktometr. Titrationen von Alkaliwolframatlsgg. mit Mineralsauren einen Einblick 
in den Rk.-Verlauf zu erhalten, welcher von den Słono- iiber die Hexa-, bzw. Para- 
wolframate zu den Metawolframaten fiihrt. Der Verlauf der Rkk. laBt sich wie folgt 
angeben:

1. 6 W04—  +  7H + (HW60 21)==- +  3 HoO
2. (HW60 21)= = -+  2 H+ (H3W60 21)— .

Ein ahnliches Ergebnis ergab auch die Titration von sd. Wólframatlsgg. Die in Lsg. 
befindliclien Metawolframate, die man ais ein Salz vom Typus Me3(H3W0O21) for- 
mulieren kann, erscheinen hiernach auch ais Salze der Hexawolframsaure, nur sind 
sie im Vergleich zu den Parawolframaten saurere Salze. — Die thermometr. Titration 
brachte eine Bestiitigung oben angefiihrter Resultate u. zeigte dazu noch, daB der 
Ubergang von den Monowolframaten zu Parawolframaten mit erheblicher Warme- 
entw., allerdings kompIexer Natur, verbunden ist. Bei der zwei ten Rk. ist nur eine 
geringe positive Warmetónung zu beobachten. — Aus Messungen der opt. Absorption 
von mit IICl u. HC104 angesauerten Wólframatlsgg., ergab sich, daB die Lichtabsorption 
beim Ubergang des Anions der Monowolframsaure in das der Hexawolframsaure sich

fanz auBerordentlich stark andert, sehr gering erscheint dagegen die Anderung beim 
Ubergang des Parawolframations in das Anion, das der Metawolframsaure zugrunde 

liegt, was darauf schlieBen laBt, daB keine weitere Aggregation vor sich gegangen ist, 
sondern daB beide Anionen Reste einer Hexawolframsiiure sind. Anders liegen die
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Verhaltnisse in den Wolframatlsgg., welche mit H.CI04 bis zu pn =  3,3 angesauert 
■wurden. Es zeigt sich, daB vor dem Auftreten des Wolframsaurehydratnd. letztere 
sich in der Lsg. in kolloidem Verteilungszustande befinden u. eine weitere Verschiebung 
der gesamten opt. Absorption hervorrufen. Nach Beendigung der Nd.-Bldg. zeigt 
die uber dem Bodenkórper stehende klare Lsg. bei Diffusionsverss. einen Diffusions- 
koeffizienten, wie er fiir das Hexawolframsaureanion charakterist. ist. Bei Anwendung 
von HC1 zum Ansauern findet in immer steigendem MaBe Uberfuhrung von Poly- 
wolframsaureanionen in Hydroxochloroverbb. des sechswertigen W statt. Bei un- 
geniigenden H- u. Cl-Ionenkonzz. hydrolysieren u, aggregieren sich auch diese weiter 
u. gehen in die schliefilich entstehenden Nd-Bldgg. ein. Bei hinreichend groBcr HC1- 
Konz. erfolgt ein Abbau zu niedrigeren Hydroxochloroverbb., welche dann reicher 
an Clilorogruppen u. ariner an Hydroxylgruppen sind. — Aus der Diskussion der 
Fallungsrkk., dem Verli. gegeniiber A., Borsaure, Kieselsauro u. Phosphorsaure ergibt 
sich nicht die Notwendigkeit der Annahme, daB das Anion der den Metawolframaten 
zugehórcnden Saure die Reste von 12 einfachen Wolframsiiurcn zu einem komplexen 
Anion vereinigt enthalten miisse. Man kann dagegen wohl annehmen, daB in den 
Lsgg. der Wolframate Anionen einer Hexawolframsaure vorhanden sind, daB sich 
aber beim Auskrystallisieren der Metawolframate eine Gruppierung der komplexen 
Reste zueinander einstellt, welche der in den entsprechenden Borsaure-, Kieselsaure- 
u. Phosphorsaurewolframaten prakt. gleichkommt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
187. 60—74. 12/2. 1930. Gottingen, Univ.) K l e v e r .

Bureau of Standards, Beines Iridium. Durch fraktioniertes Fallen mit H2S 
IaBt sich Ir weitgehend von den anderen Platinmetallen befreien, am leiclitesten 
'ron Pd, etwas schwerer von P t u. Ru, am schwersten von Rh. (Journ. Franklin Inst. 
209. 836—37. Juni 1930.) L o r e n z .

C. Mineralogisehe und geologische Chemie.
B. GoBner und F. MuBgnug, Uber die strukturelle und mólehulare Einlieit von

Petalit. (Vgl. C. 1930. II. 537.) Die rontgenograph. Unters. nach der Dreh- 
krystallmethode u. durch LAUE-Aufnahmen eines Petalitkrystalls von Elba ergab, 
daB der mol. Einlieit die Zus. 3 SiO,- SiO^AILi, mit gewissen zusatzlichen Vertretungen, 
die vor allem das Li betreffen, zukommt. Die Dimensionen des Elementarkorpers 
sind folgende: a =  11,77 A, b — 5,13 A, c =  15,17 A u. /3 =  112° 44'. Er enthalt
4 Moll. oben angefiihrter Zus. Die Krystalle sind der Raumgruppe C62;, zuzuordnen, 
bei Zentrierung der Flachę (0 0 1). Es wird die Anordnung der Atome im Elementar- 
kórper diskutiert u. das Achsenverhaltnis a:b: c — 2,298: 1: 2,259, in Ubereinstimmung 
mit dem goniometr. gemessenen, gefunden. Die Krystalle zeigen pseudokub. Charakter 
n. gehóren dem monoklinen System an. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., 
Kristallpliysik, Kristallchem. 74. 62—66. Juni 1930. Miinchen.) K l e v e r .

G. Friedel, Uber den Boleit, den Pseudóboleit und den Cumengeit. Erwiderung 
an Gopner und Arm. Im Gegensatz zu G o s z n e r  u. A rm  (C. 1930. I. 2514) wird auf 
Grund geometr. u. rontgenograph. Messungen festgestellt, daB der Boleit tetragonal 
ist u. nicht kub. oder pseudokub. Der Pseudoboleit ist nicht ident. mit Boleit, sondem 
unterscheidet sich in seiner chem. Zus. u. in den R<jntgenogrammen. (Ztschr. Kri
stallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristallchem. 73. 147—58. Februar 1930. 
StraBburg, Univ.) T r o m e l .

Charles A. Anderson, Opal-Stalaktiten und -Stalagmiten in einer Lavaróhre in 
Nordkalifomien. Wahrend Stalaktiten von 1. Sulfaten in LavahohIraumen bekannt 
sind, worden hier solche aus Kieselsauregel (Opal) beschrieben. (Amer. Journ. Science 
[ S i l l l i m a n ]  [5] 20. 22—26. Juli 1930. Berkley, Univ. Cal.) T r o m e l .

C. Andreatta, Biankił, ein neues Minerał. An der Vitriolwand bei Raibl (Predil, 
Siidtirol) bat Vf. auf Zn-Vitriol ein diesem ahnliches, aber fast einachsiges Minerał 
gefunden, dem er den Namen Biankit beilegt. Es findet sich in feinkrystallinen weiBen 
Krusten zusammen mit Limonit u. andern Hydroxyden von Fe, Zn u. Pb, Fe-Vitriol, 
Gips (auch ais EinschluB), Hjdrozinkit usw. Das Minerał ist in k. W. 1., die Zus. 
entspricht etwa FeZn^SOj);,-18 bzw. 21H20. Brechungsindex N v =  1,4652, N g =
1,4946, opt. Achsenwinkel 2 V =  13° 26', Krystallsystem wahrscheinlich monoklin. 
Im Exsiccator bei 15—18° verliert das Minerał W. u. geht iiber in FeZn2(S04)3-4H20. 
Die Entwasserung schreitet bis 50° raseh fort, dann werden nach Umwandlung in 
faserig-strahlige Struktur mit andern opt. Eigg. bis 200° noch 2 Moll. W. verloren,
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die letzten Spuren erst zwischen 260—310°. Der Vergleich mit kiinstlichen isomorphen 
Gemischen von Zn- u. Fe-Vitriol zeigt, daB Biankit ein selbstiindiges Minerał yorstellt. 
(Atti R. Accad. Lincei [Roma] Rend. [6] 11. 760—69. 27/4. 1930. Padua, Univ., 
Mineralog. In s t .)  R. K . M u l l e r .

Freleigh Fitz Osborne, Der Nephelingneiskompkx nahe bei Egan Chute, Dun- 
gannon Township und seine Beziehung zur Entslehung des Nephelinsyenits. Petrograph. 
Beschreibung der Alkaligesteine, Erorterung des Differentiationsvorganges u. der 
Bedeutung der leichtfluchtigen Komponenten der Magmas. (Amer. Journ. Science 
[ S i l l i m a n ]  [5] 20. 33— 60. Juli 1930. Univ. Iowa.) T r o m e l .

Karl Kiejci-GraJ, Grundfragen der Olgeologie. Stuttgart: F. Enke 1930. (VIII, 182 S.)
gr. 8°. =  Schriften aus d. Gebiet d. Brennstoff-Geologie. H. 8. M. 20.—.

D. Organische Chemie.
Iman Schurman und W. Conrad Fernelius, Nitridationsstudien. I. Eirileitung.

II. Que.cksilber- und Wismulnitrid ais nilridierende Reagenzien. Die Nitridation ent- 
sprieht im „Ammonosystem“ der Oxydation. Ais nitridierende Reagenzien waren 
bisher bekannt die Analoga der Salpetersaure u. imterjodigen Saure, namlich Stick- 
stoffwasserstoffsaure u. Jodamin, NH„J; ferner waren schon elektrolyt. Nitridationen 
ausgefiihrt worden. Vff. stellen fest, daB Hydrazobenzol u. p-Hydrazololuol in f). NIL, 
ebenso wie von Jodamin auch von Quecksilbernitrid Hg3N2 u. Wismutnitrid BiN, 
die sich aus Kaliumamid u. den entsprechenden Jodiden in fl. NH3 darstellen lassen, 
zu den Azokórpern ,,nitridiert“ werden, z. B. nach der Gleichung: 3 C6H5-NH-NH- 
C6H5 +  Hg3N2 — >- 3 Hg +  3 C6H5N:=Ń-C6Hs +  2 NH3. Hexamethylentetramin, 
Amylen, Styrol u. Azoxybenzol reagierten auch im Laufe einer Woche nicht. — Hydrazo
benzol ist in fl. NH3 (ebenso wie Triphenylmethan) ein Indicator: Bei Ggw. einer 
~ , T ,, „  Saure des Ammonsystems (d. h. eines Ammonsalzes) gibt es
8 5 ^  -S 6 5 eine heli braungelbe Lsg., bei Ggw. einer Base (auch einer

a wl.) die tiefbraune Lsg. der nebenstehenden Akaliverb. (Journ.
Amer. ehem. Soc. 52. 2425—30. Juni 1930. Columbus, Ohio; Univ.) Bergm ann.

Robert Spence und Hugh S. Taylor, Charakterisierung der Reakłion zwischen. 
Athylen und Sauerstoff ais Ke.itenrea.ktim. Zumischen von Ozon zu Athylen-Sauerstoff- 
gemischen bewirkt auch verstarkte Rk. des (nicht ozonisierten) Sauerstoffs. Das 
erklart sich daraus, daB die Athylen-Sauerstoff-Rk. eine Kettenrk. ist, die durch 
Ozon eingeleitet wird. Die Rk. tr itt  bei Zusatz von Ozon schon unterhalb der ge- 
wóhnlichen Umsetzungstemp. ein; bei hóherer Temp. werden die Ketten kiirzer, 
offenbar infolge des mit steigender Temp. beschleunigten Selbstzerfalls des Ozons. 
(Journ. Amer. ehem. Soc. 52. 2399—2402. Juni 1930. Princeton, New Jersey,
U n iv .) B e r g m a n n .

Fritz Straus, Leo Kollek und Walther Heyn, Ober den Ersatz positiven Wasser- 
stoffs durch Halogen. I. Mitt. Wahrend bekanntlich freie unterhalogenige Sauren 
mit Acetylenen unter Bldg. dihalogensubstituierter Carbonylverbb. reagieren, werden 
von Hypohalogeniten — es wurde eine Normalitat von 0,5—0,7 u. 4 Mol. freies Alkali 
verwendet — dio typ. Wasserstoffatome durch Halogene ersetzt. Es handelt sich 
fraglos um eine Rk. der XO'-Ionen, die in den Lsgg. der freien Sauren ja nur in ge
ringer Konz. yorhanden sind. Auch die Jodierung des Acetylens mit Jod im alkal. 
Medium ist nicht, wie B i l t z  u. K u p p e r s  (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 37 [1904]. 4412) 
annehmen, eine Rk. des Jod, sondern eine solche des Hypojoditions. Letzteres reagiert 
am sehnellsten, Hypochlorition am langsamsten. Wie im Acetylen erweisen sich ais 
„positiv“ die H-Atome im Cyclopent-adien u. Inden, welche direkt — mit uberraschender 
Geschwindigkeit — Hesahalogencyclopentadien u. 1,1,3-Trihalogeninden liefern — 
offenbar infolge der leichten Verschieblichkeit der Doppelbindungen. Fluoren ist 
reaktionslos. Hexabromeyclopentadien gibt beim teilweisen Halogenentzug blaue 
bis grune Farbungen, was auf das Auftreten freier Radikale schlieBen laBt. — Tertiare 
Acetylenalkohole lassen sich nur mit Hypohalogenit halogenieren; die entstehenden 
Verbb. haben wertvolle pharmakolog. Eigg. Die Methode erlaubt weiter die Darst. 
von Chlorpropiolsaure, die W a l l a c h  (L ie b iG s  Ann. 203 [1880]. 87) aus /?,/S-Dichlor- 
acrylsaure nicht aufbauen konnte, weil sie unter den angegebenen Bedingungen z. T. 
in CH^CCl u. C02 zerlegt, z. T. zu Malonsaure yerseift wird, u. von Dichloracetylen, 
das nur bei Ggw. von sehr viel Alkali entsteht u. bei Beruhrung mit 0 2 sehr heftig
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esplodiert. Mit Chlor entsteht Tetrachlorathan, mit Brom Dichlortetrabromathan. 
Gelegentlioh bei der Reinigung von Acetylen mit Hypochlorit beobachtete Erplosionen 
diirften auf die Bldg. von Dicliloracetylen zuruckzufiihren sein.

V e r s u c h e. Dichloracetylen, C2C12. Aus Acetylen u. Na-Hypochlorit bei Ggw. 
von viel Alkali. Farbloses Ol, Kp.748 32—33°, F. —66 bis —64,2°. Explodiert mit 
Luft, ist aber gegen Belichtung mitMg-Licht stabil. lLOSVAY-Lsg. fiihrt zu Acetylen- 
kupfer, AgN03 zu AgCl u. Silberacetyliden, Chlor zu Hexachlorathan, F. (im zu- 
geschmolzenen Róhrchen) 187°. — 1,2-Dichlor-1,1,2,2-telrabromatiian, C2Cl2Br4. Aus 
dem vorigen mit Bromwasser. Aus A. F. 209—210° (im zugeschmolzenon Róhrchen). — 
Dibromacetylen, C2Br2. Darst. wie beim Chlorkórper. Schweres Ol, F. —25 bis —23°. 
■Chloroformische Bromlsg. gibt Tetrabromdthylen, Blatter vom F. 55—57°, Jod
1,2-Dibrom-l ,2-dijoddthylen vom F. 93°. — Chlorpropiolsdure, C3H 02C1. Aus Propiol- 
siiure u. Hypochlorit in alkal. Lsg.; schnelle Aufarbeitung ist erforderlich. Aus PAe. 
derbe Krystalle, F. 69—70°. Sehr fliichtig; das Na-Salz wirkt auf Kaninchen, sub- 
cutan gegeben, tódlich. Kochcn mit Baryt fiihrt zu Monochloracetylen (Identifizierung 
mit Brom in Chlf. ais 1,1,2,2-Tetrabrom-l-chlorathan, F. 32—32,5°) u. C02, sowie 
Malonsaure. Addition von HC1 liefert f},f}-Dićhloracrylsaure, C3H20 2C12, F. 76—77° 
{Reinigung durch Sublimation bei 100°). — Brompropiolsaure, C3H 02Br. Darst. 
analog. Aus PAe. Nadeln, F. 84—86° (nach dem Trocknen). Brom liefert a,fi,fj-Tri- 
bromacrylsaure, aus PAe. F. 116—118°; a,/?-Dibromacrylsaure gibt eine Doppelverb., 
F. 103—104° (vgl. H il l , Journ. Amer. chem. Soc. 3 [1881]. 121). — Phenylbrom- 
acetylen, C8H5Br. Aus Phenylacetylen u. K-Hypobromit, Kp.13 88—89° (N e f ,
L ie b ig s  Ann. 308 [1899]. 312). Es empfiehlt sich, zur Emulgierung etwas K-Stearat 
zuzusetzen. — l-Bromheptin-(l), C7Hn Br. Aus Heptin-(l) (Kp.704 98,5—101,5°) wie 
iiblich. Kp.13 57—57,5°; Kp.758 164—165°. — l-Brom-3-methylbutin-(l)-ol-(3), C5H7OBr. 
Aus Dimethylathinylcarbinol, Kp.15 68°. — l-Brom-3-melhylpentin-(l)-ol-(3), C„H9OBr. 
Aus Methylathylathinylcarbinol. Kp.14 76,5°. — l-Brovi-3-athylpentin-(l)-ol-(3),
C7Hu OBr. Aus Diathyliithinylcarbinol. Kp.lli5 87°; F. 16—17,5°. p-Nitrobenzoyl- 
deriv., C14H1404NBr, mit p-Nitrobenzoylchlorid in Py.-Chlf. dargestellt, F. 75,5—76° 
aus Methylalkohol, gelbliche Nadeln. — p-Nitróbenzoylderiv. des Diathylathinylcarbinols, 
C14H1E04N. Darst. analog. F. 54—57,5° aus Methylalkohol oder PAe. — Methyl-tert.- 
butylbromathinylcarbinol, C8Hi30Br. Aus Methyl-tert.-butylathinylcarbinol, das zweck- 
mafiig mit etwas PAe. verd. ist. Kp.ll s 89°, F. 38—39°; dicke Tafeln. Gibt ein Halb- 
hydrat vom F. 52—52,5° bereits beim Pulvern an der Luft; dieses krystallisiert aus 
verd. Methylalkohol in langen Nadeln. — 1-Bromatlńnylcyclohex<mol-(1), C8Hn OBr. 
Aus l-Athinylcyclohexanol-(l), mit PAe. verd. F. 55,5—56,5°. Kp.12 113,5—114°; 
Kp.o,3_o,4 80—90°. p-Nilrobenzoylderiv., C15H140 4NBr, in Py.-Chlf. dargestellt, aus 
Methylalkohol schwach gelbliche Prismen, F. 90,5—91°. p-Amindbenzoylderiv., 
Ci5H160 2NBr, aus dem vorigen mit Titantrichlorid, Prismen aus Bzl.-Lg. F. 127° 
(Zers.). — p-Nitrobenzoylderiv. des 1-AthinylcyclóhexanolsĄl), C15H1504N. Aus Methyl
alkohol schwach gelbe Prismen, F. 66—66,5°. — p-Aminobevizylderiv. des 1-Alhinyl- 
■cyclohexanols-(l), C,5H170 4N. Aus dem vorigen mit TiCl3. Prismen aus Bzl.-PAe., 
F. 97—98,5°. — l-Chlordthimjlcyclóhexanol-{l), C8HU0C1. Darst. wie bei der Brom- 
verb. Aus PAe. F. 51,5—52°, Kp.13 98° (derbe Prismen). — Hexabromcyclopentadien, 
C5Br6. Aus frisch dest. Cyclopentadicn u. K-Hypobromit mit etwas PAe. Aus PAe. 
tiefgelbe, dicke Tafeln, F. 86—87°; Kp.0,25 147°. Nebenher entsteht etwas Penta- 
bromid u. ein hochschm. Kórper. — Hexachlorcyclopentadien, C5C16. Darst. analog. 
Kp.j 78—79°. — 1,1,3-Tribromiiiden, C9H5Br3. Aus Inden wie iiblich. Derbe, gelbe 
Prismen aus PAe. F. 104,5—105°. — 1,1,3-Trichlorinden, C9H5C13. WeiBe harte 
Nadeln aus PAe. oder Methylalkohol. F. 76°; Ivp.18 134°. (Ber. Dtsch. chem. Ges.
63. 1868—85. 9/7. 1930. Breslau, Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Fritz Straus, Leo Kollek und Heinrich Hauptmann, Uber Dilialogendiacetylene 
(zugleich II. Mitt. iiber den Ersatz positiven Wasserstoffs durch Halogen). (I. vgl. vorst. 
Ref.) Mittels Hypochloriten lassen sich auch die H-Atome des Diacetylens durch 
Halogen ersetzen. Im Gegensatz zum Dijoddiacetylen (vgl. C. 1926. II. 2685) sind 
der Chlor- u. der Bromkorper so unbestandig, daB sie nicht analysiert werden, sondern 
nur durch ikro Halogenadditionsprodd. identifiziert werden konnten. Es werden 
2 Moll. Halogen aufgenommen u. zwar symm. an beiden Acetylenbindungen; asymm. 
Addition konnte die ster. Uneinheitlichkeit der Prodd. nicht erklaren, die stets beob- 
achtet wurde, wenn nicht addierendes u. substituierendes Halogen gleich waren. — 
Die Dihalogendiacetylene neigen — mit steigender Elektroaffinitat des Halogens in



1 3 5 8 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . .193.0. II.

steigendem Mafie — zur Autoxydation u. Polymerisation. Beim Abdunsten ath. Lsgg. 
des Dibromkorpers z. B. verschwinden die sich zunachst ausscheidenden Nadelchen 
in wcnigen Min. restlos. tłberhaupt ahneln die behandelten Korper den Dihalogen- 
acetylenen; fiir die Deriw. des Diacetylens ist die „Acetylidenformulierung“ 
X2C—C~C — Cc;' so unwahrseheinlich, daB sie auch fiir die des Acetylens aufzugeben 
ist. Dipolmessungen kónnen eine definitive Entscheidung herbeifiihren. — Dio Poly- 
mcrisalion yerlauft z. B. beim Jodkorpcr ohne Anderung der Krystallgestalt unter Ver- 
farbung bis tief Schwarz. Es bildet sich zunachst (14 Tage) ein explosives Prod., dessen 
Explosivita,t aber allmahlich abklingt (3—4Monate). Dieselbe Erscheinung spielt sich am 
Bromkorper in ‘24 Stdn. ab. In  Lsg. sind die Verbb. ebenso wie Diaeetylendicarbonsaure 
stabil. Ahnlich wie Dijodaeetylen disproportioniert sich Dijoddiacetylen in Bzl. zu 
Hesajodbutadien (3C4J 2 — >• CJ2: CJ—C J:C J2 +  8C); nebenher erfolgt starkę 
Polymerisation. — Die Bisbrommagnesylverb. des Diacetylens gibt mit C02 (in aller- 
dings schlechter Ausbeute) die Dicarbonsaure, mit Aldehyden u. Ketonen Glykole, 
event. in raumisomeren Formen. Das mit Aceton erhaltene Prod. erwies sich im Gegen- 
satz zu dem entsprechenden Deriv. des einfachen Acetylens pharmakolog. unwirksam; 
Mit Formaldehyd gelang die Umsetzung nicht. — Die Veresterung der Diacetylen
dicarbonsaure erwies sich weiterhin ais unausfuhrbar, ebenso die Umsetzung von Dijod
diacetylen mit Phenylacetylen-MgBr, die zu Diphenyltetraacetylen fiihren sollte. 
Bemerkenswert ist, daB Dijodaeetylen mit Phenyl-MgBr nach C2J 2 +  2 C<,H5MgBr — >-
2 C6H5J  -j- BrMgC^CMgBr reagiert. — Endlich wurde noch fiir Diacetylenhesa- 
bromid (1. e.) dio Struktur CHBr2-CBr2-CBr—CHBr sichergestellt. Bei der katalyt. 
Hydrierung war neben Butadien Vinylacelylen entstanden, isoliert ais Cu- u. Ag-Verb. 
( W i l l s t a t t e r  u. WlRTH, Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 535); hingegen entsteht 
bei nur kurzem Erwarmen mit A. u. Zn-Spanen in fast berechneter Menge Diacotylen, 
das ais rotbraune Cu-Verb. isoliert wurde.

V e r s u c h e. Dichlordiacetylen, C4C12. Aus Diacetylen u. K-Hypochlorit. 
F. 1—3°. Explodiert bei 73°. — 1,4-Lichlor-l,2,3,4-tetrajodbuladicn, C4C12J4. Aus 
dem vorigen mit J 2 in Chlf. Aus Methylalkohol, dann Bzl.-PAe. citronengelbe Prismen, 
F. 155—157°. — Dibroindiacetylen, C4Br2. Aus Diacetylen u. K-Hypobromit. Aus 
PAe. lange Nadeln, F. 49—50°, explodieren bei 67°. — l,l,2,3,4,4-Hexabrombutadien, 
C4Br0. Aus dem vorigen mit Brom in Chlf. Aus Methylalkohol kleine Prismen, F. 52 
bis 54°. — 1,4-Dibrom-l,2,3,4-telrajodbuladiene, C.,Br2J4. Analog mit Jod. I  citronen
gelbe Prismen, aus Chlf., worin sie schwerer 1. sind ais II, F. 160—162°. II, citronen
gelbe Nadeln aus Chlf., F. 128—130°. — l,4-I)ijrxl-l,2,3,4-telrabrombuladiene, C4J 2Br4. 
Aus Dijoddiacetylen (fiir das eine gegen friiher etwas Teriinderte Vorschrift angegeben 
wird) mit Brom in Chlf. Aus PAe. Gemisch gelblicher Blatter u. Nadeln. F.. 57—60°.
:— 3,5-Oc(adiin-2,7-dioI, C8H10O2. Aus Diacetylen-bis-magnesiumbromid, dargestellt 
mittels Athyl-MgBr, u. Acotaldehyd. F. 108—109 nach Hochvakuumdest. (vgl. 
L espieau, Ann. Chim. [8] 27 [1912]. 176.) — 2,7-Dimelhyl-3,5-octadiin-2,7-diol, 
C1uHj40 2. Analog mit Aceton. Aus Bzl. Nadelchen, F. 129—130°. — 2,7-Diphenyl-
з,5-ocladiin-2,7-diol A, C20H1BO2. Analog mit Aeetophenon. Aus Methylalkohol,
F. 195°, Prismen. — 2,7-Diphenyl-3,5-octadiin-2,7-diol B. C20HlgO2. Neben 'dem 
vorigen. In Methylalkohol leichter 1., aus Bzl. Nadeln, F. 142—143°. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 1886—99. 9/7. 1930. Breslau, Teehn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Rudolf Enger, N-Monomethylcadaverin. Die von G a r c i a  (Ztschr. physiol. 
Chem. 17 [1893]. 543) aus faulem Pferdefleiseh isolierte, ais Hexamethylendiamin be- 
schriebene, mit ihm aber nicht ident. Base konnte moglicherweise l-Amino-5-methyl- 
amino-n-pentan sein. Zur Uberpriifung dieser Móglichkeit wurde die Base synthet 
dargestellt, indem man N -[e-Jod-n-amyl]-benzamid (V. B r a u n  u . STEINDORFF, Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 174. 2336) mit Methylamin im Einschmelzrohr erhitzte
и. die Benzoylgruppe abspaltete. Die Dibenzoylverb. u. das Chloroplatinat dieser 
synthet. Base erwiesen sich mit den entsprechenden Deriw. der Base von GARCIA 
nicht ident. — l-Benzoylamino-5-methylaminopentan, C13H210N2C1. Die Base wurde 
dem zur Trockne gedampften Rk.-Prod. nach Alkalinisierung mit Chlf. entzogen u. in 
das salzsaure Salz iiberfuhrt. Krystalle aus A. A., F. 153°, Ausbeute 85—r95%. — 
N-IIelhylcadaverin. Die Spaltung des Benzoylderiv. erfolgte mit 20%ig. H ,S04. 
Nach Entfernung der Benzoesaure wird die Base mit Phosphorwolframsaure ausgefallt, 
der Nd. in Aceton-W. gel. u. mit Baryt zerlegt. Die freie Base sd. bei 177—178° u. raucht 
an der Luft. Das Hydrochlorid ist hygroskop. C h l o r o p l a t i n a t ,  C0H18N2PtCl6, 
mkr. Nadeln, F. 228°. C h l o r a u r a t ,  C0H 18N2Au2Clj|-1 H20. Aus wss. HC1 doppel-
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brechende Oktaeder. F; unscharf 61°. Das W.-freie Priiparat schm. allmahlich bei 
121—130°. Das HgCl2-Doppelsalz ist in A. u. W. wl. Das Pikrat ist amorph in W. wl., 
in A. leichter 1. NESSLERs Reagens u. KHgJ3 fallen noch in l%ig. Lsgg. (Ztschr; 
physiol. Chem. 189. 239—42. 25/6. 1930. Leipzig, Univ.) G u g g e n h e im .

Paul Pfeiffer, Die Konśtilution des Dimethylglyoximnickels. Um die schon 
von P f e i f f e r  u. B u c h h o l z  (C. 1930. I. 2885) fiir Dinieihylglyoximnitkel aufgestellte 
Formel I zu stutzen, versuchte Vf. Zunachst, innerkomplexe Ni-Salze der 1,2-Diketon- 
dioximmonobenzylather II (R =  C0H5 u. CH3) darzustellen, was jedoeh nicht gelang. 
Ebensowenig lieferten 1,2-Bikeloniminoxime vom Typus III innerkomplexe Ni-Salze. 
SchlieBIich erreichte Vf. das Ziel auf Grund einer noch nicht yeroffentliehten Beob- 
achtung, nach welcher o-Oxyketone mit Ni-Acetat in wss.-ammoniakal. Lsg. innere 
Komplessalze von o-Oxyketoniminen geben. Diese Bk., auf Isonitrosomethylathyl- 
keton ubertragen, lieferte das innerkomplexe Diacetyliminoximnickel (IV), welches 
in allen Eigg. dem DimethylglyoximnickeI entspricht, so daB sich beide Salze auch 
konstitutiv nahe stehen miissen, u. folglich den OH-Gruppen des Dimethylglyoxim- 
nickels keine konstitutionelle Bedeutung zukommen kann, entsprechend I. — Iso- 
nitrosodiatbylketon lieferte bei der gleichen Rk. nicht das hohere Homologe von IV, 
sondern die Monoiminverb. V (R =  H), welche ein tlbergangsglied zwischen den inneren 
Komplexsaken der 1,2-Diketonmonoxime u. l,2-Diketoniminoxime bildet. Mit 
CH3-NH2 an Stelle von NH3 wurde das Salz V (R =  CH3) erhalten, welches in seinen 
Eigg. dem Salz V (R =  H) ganz entspricht. Damit ist bewiesen, daB im letzteren 
Salz u. in IV der H an N u. nicht an O gebunden ist.

C H ,-C :N (:0 ) N( : Oj : C- CHs R-C-------C-R I I  R -C ------ C-R
CH3-Ó:N(OH)-"'X 1"'-N(OH):C-CH3 N-OH N-O-CUj - C ^  I I I  N -O H N -R '

CH3 • C : N (: O) N (: O): C • CH3 CH3 • C : N (: O) J i ( : O): C • CH3
CH, • C = N i r " 1 1 - Ń H = C - CH, CjH,’ • C = N R ' " ‘ K" 0 = ^ = C • C,HS
V e r s u e h e .  Benzildioximmamóbenzylatlier, C2iH180 2N2 (II, R =  C8H5). 1. Aus 

a-Benzilmonoxim, a-Benzylhydroxylaminhj7drochlorid u. Na-Acetat in sd. absol. A. 
(einige Stdn.). 2. Aus a-Benzilmonoximbenzylather, NH2OH, HCl u. Na-Acetat in 
sd. absol. A. (1 Tag). Nadeln aus A., F. 192°. — Diacelyldioximmonobenzylalher, 
Cn H140 2N2 (II, R =  CH3). A us Isonitrosomethylathylketon wie vorst. unter 1. 
Nadeln aus A ., F. 97—98°. — Benzibzimathylimin, Ci6H10ON2 (III, R =  C6H5,- 
R ' =  C2H5). Aus a-Benzilmonoxim u. C2H5-NH2 in wenig A. -f- Eg. in Druekflasche 
(80°, 7 Stdn.). Nadeln aus verd. A., F. 185—186°. Keine Farbung mit Ni-Acetat 
in verd. CH3OH. — Biacetyloximanil, C]0H12ON2 (III, R =  CH3, R ' =  CeHj). Aus 
Isonitrosomethylathylketon u. Anilin in sd. A. (7 Stdn.), mit W. fiillen. Krystalle 
aus Bzl. +  Lg., F. 118—119°. Mit Ni-Acetat in verd. CH3OH braungelb, beim Er- 
warmen braunrot. — Diacetyliminoximnickel, (C4H,ON2)2Ni (IV). 0,4 g Isonitroso- 
methylathylketon, 0,46 g Ni-Acetat u. 10 ccm 25%ig. wss. NH4OH 25 Min. am Steig- 
rohr auf W.-Bad erwarmen, Krystalle mit etwas PjTidin waschen. Mkr. rote Tafelchen, 
unl. in W., 1. in organ. Solvenzien, in w. Pyridin bordeauxrot. Lsg. in w. 10%ig. alkob. 
KOH orange. Durcli verd. HCl schnell Zers. zu Isonitrosomethylathylketon u. Di- 
acetyl. — Kom'plexsalz C10H170 3N3N i (V, R =  H). Analog (8 Min.), nach 4 Stdn. 
Nd. mit A. waschen. Braunrote Blattchen, spielend 1. in Pyridin (orangerot) u. Eg. 
(griingelb, auf Zusatz von W. fast farblos), 1. in CH3OH, Chlf., Bzl. (orange), wl. in A.
— Komplexsalz C ^ H ^ O ^ N i  (V, R =  CH3). In w. W. +  33%ig. CH3-NH2-Lsg. 
(1:1 Vol.). Mkr. orangestichig rot® Tafeln oder Prismen. Loslichkeit u. Farbę der 
Lsgg. wie beim vorigen, fast unl. in W. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1811-—16. 9/7. 
1930. Bonn, Univ.) Lindenbaum.

Th. Malkin, Uber saure. Kalium- und Nalriumsalze von normahn Fetlsauren. 
Vf. hat einige „saure Seifen“ der Zus. MeAc, HAc (Me =  K oder Na) einfach durch 
Halbneutralisierung der Sauren in alkoh. Lsg. dargestellt. Ihre Zus. wurde durch 
Tjtrierung in w. alkoh. Lsg. mit alkoh. KOH festgestellt u. durch rontgenograph. 
Unters. bestatigt (vgl. P i p e r ,  C. 1929. II. 857). Entsprechend dem bekannten Di- 
merismus C02H enthaltender Verbb. zeigen die rontgenograph. Daten, daB die Fett- 
sauren, ihre neutralen u. sauren Salze in Doppelmoll. krystallisieren, wobei die C02H 
nebeneinander stehen. — Anzeiohen fiir die Existenz anderer „saurer Seifen“ werden 
nicht wahrgpnommen. Die von E k w a ll  u. M y l i u  S- (C. 1930. I. 33 u. fruher) be- 
schriebenen Verbb. der Zus. 2 NaAc, HAc u. NaAc, 2 HAc wurden bei sorgfiiltiger 
Nachprufung auf mkr. u. rontgenograph. Wege ais Gemische erkannt. Feiner hat
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sich geżeigt, daB wegen des anomalen osmot. Verh. von Seifenlsgg. das RASTsche 
Mol. - Gew. - Best. - Verf. hier nicht anwendbar ist. Neutrale Seifen bewirken keine De- 
pression in Campher, u. die Werte genannter Autoren sind darauf zuriickzufiihren, 
daB nur die Sauren Depressionen bewirken.

Y e r s u c h e .  Saures Na-Palmitat, NaPal, HPal. Lsg. von 0,5 g reinster Pal- 
mitinsaure in 30 ccm w. absol. A. mit 0,5 Mol. ca. 0,1-n. alkoh. NaOH versetzt, durch 
Erwarmen klar erhalten. Beim Erkalten glanzende Flocken von mkr. Platten, luft- 
bestandig, beim Erhitzen erweichend, bei 125° zusammenlaufend, bei 145° fl., nicht 
ganz klar- Die Angabe F. 97—98° obiger Autoren ist unrichtig. — Darst. u. Eigg. 
der anderen sauren Na-Salze ganz ahnlich. Die sauren K-Salze konnen durch Mischen 
gleicher Moll. von Siiure u. neutralem K-Salz in w. A. erhalten werden, welches Verf. 
fiir die Na-Salze nicht anwendbar ist. Wahrend die K-Salze der hóheren Fettsauren 
leicht aus A. krystallisieren, fallen die Na-Salze immer ais Gele aus. — Diagramm u. 
Photogramme im Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1807—11. 9/7. 1930. Bristol, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Kunijiro Takeuclii, Herstellung von Maleinsaure aus weipem Oampherol. Bei 
der Oxydation von Terpen-KW-stoffen u. Deriw., wie Pinen, Cineol, weiBem Campheról, 
in der Dampfphase unter Anwendung von Vanadium- u. Molybdanoxyden ais Kata- 
lysatoren wurde Maleinsaure in der Hóchstausbeute von 18,6% erhalten. Die Aus- 
beuten wurden durch die starkę HitZeentw. boi der Bk. herabgesetzt. (Scient. Papers 
Inst. physical. chem. Res. 12. No. 228—31. Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 9. 22. 3/3. 1930.) P o e t s c h .

N. A. Lange und M. H. Sinks, Loslichkeit, spezifisches Gewicht und Brechungs- 
index von wafirigen Lósungen der Fumarsaure, Maleinsaure und’ inakliven Apfelsdure. 
Die Loslichkeiten C in g/lOOg Lsg. fiir die Temp. t zwisehen 5 u. 80° betragen bei 
Maleinsaure (F. 130°) (I) C =  0,645t +  28,2 (Zwisehen 5 u. 40°) bzw. 0,492 t +  34,5 
(oberhalb 40°), bei d,l-Apfelsdure (F. 128,5°) (II) C =  0,438t +  47,04; bei Fumar
saure (III) ist log G =  0,01672 t — 0,6362. — Fiir den Zusammenhang zwisehen 
Konz. p in g/100 g Lsg. u. D.2°4 versehieden starker Lsgg. gilt bei I p =  276,78 
(D. —0,9982) bis D. 1,071, bei H p =  244,55 (D. —0,9982) fur D. <  1,108 u. p =  
216,17 (D. —0,9839) fiir D. 1,108 bis 1,169. D. von Fumarsaurelsgg. konnte wegen 
der kleinen Loslichkeit nicht bestimmt werden. — Beziehung zwisehen Konz. u. no20: 
bei I p =  0,272 r — 3,922 (fiir r =  14,5—95), bei H p =  0,323 r — 4,68 (fiir r =  14,5 
bis 45,5) bzw. p =  0,289 r — 3,132 (fiir r =  45,5—95); bei HI p — 0,263 r — 3,814 
(fiir r =  14,5—16,3); hierbei ist r =  Rcfraktometerablesung; das von den Vff. ver- 
wendete Prisma hatte r — 14,5 fiir no20 =  1,33301 (dest W.). (Journ. Amer. chem.
Soc. 52. 2602— 04. Juli 1930. Ćleveland [Ohio], Case School of Applied Science.) Og .

Walter Voss und Renatę Guttmann, tJber die Darstellun-g von Alkalisalzen 
der Aminosauren. Die wenigen bisher besehriebenen Alkalisalze von Aminosauren 
wurden in absol. A. dargestellt, z. B. das Na-Salz des d,l-Leucins (vgl. F o d o r u. 
W eitzm ann, C. 19 2 6 . EL 1012), aber aus den Angaben ist die Einheitlichkeit der 
Salze nicht ersichtlich. Vff. haben festgestellt, daB auf diesem Wege reine Salze nicht 
gewonnen werden konnen. Diese besitzen zwar die richtige Zus., aber die Amino-N- 
Werte nach VAN S ly k e  sind zu niedrig, z. B. beim Na-Salz des Leucins ca. 90 u. 
bei dem des Alanins nur ca. 70% des Gesamt-N. Man konnte teilweise Bldg. von 
Diosopiperazinen annehmen, aber Glykokoll wird durch C2H5ONa teilweise weit- 
gehend zers. unter Bldg. von CII3-NH2. — A b d e rh a ld e n ” u. K au tzsch  (Ztschr. 
physiol. Chem. 6 4  [1910]. 447) konnten aus wss. Lsgg. nur das Mono-Na-Sah der 
d-Glutaminsaure erhalten, welehes 2% im Vakuum bei 100° entfernbarcs Krystall- 
wasser enthielt. Vff. fanden, daB nur bei kleinen Ansatzen ein reines, wasserfreies 
Salz erhalten werden kann, bei gróBeren Ansatzen aber parallel mit der Gewichts- 
abnahme ein Riickgang des Amino-N eintritt, offenbar infolge Umwandlung in das 
Na-Salz der tx-Pyrrolidon-a'-carbonsaure. — Auf Grund dieser Befunde waren bessere 
Resultate zu erwarten bei Anwendung eines Losungsm., welches die Aminosauren 
hinreichend lóst u. bei tiefer Temp. entfernbar ist. Ein solches Mittel fand sich im fl. 
NH3, welches gegen alle Aminomonocarbonsauren, unabhangig von der Stellung des 
NH2, indifferent ist. Aus den Lsgg. werden die Sauren durch Abdunsten des NH3 
ais feinkrystalline, lockere Pulver zuriickgewonnen. Dagegen gehen die Aminodicar- 
bonsauren in die Mono-NH4-Salze iiber. Diese scheiden sich beim Abdunsten ais 
Sirup ab, welćher sich schlieBlich zu einem blasigen Schaum aufblaht. OU.r die Konst. 
dieser Salze u. den Zustand der Monocarbonsauren im fl. NH3 laBt sich vorlaufig
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niclits sagen. — Die Na-SalZe der Mono- u. die Di-Na-Salze derDicarbonsauren lassen 
sich nun mittels der blauen Lsg. von Na in NH3 darstellen. Die innere Salzbldg. wird 
also aufgehoben. Ais Endpunkt dient das Yersehwinden der blauen Farbę. Nicht 
■erhaltlieli sind so die Mono-Na-Salze der Dicarbonsauren, weil mit 1 Atom Na ein 
Gemisch von^Mono-, Di- u. NH,,-Salz entsteht. Asparagin liefert inhomogene Prodd., 
wohl wegen Eintritts von Na in die Amidgruppe. Cystin wird durch den entwickelten 
H  teilweise Ku Cystein reduziert.

V e r s u c h e. Mit 1 Mol. C2H5ONa in A. dargestellt: d,l-Leucinnalrium, 
C6H120 2NNa. dyl-Alaninnalrium, C3H60 2NNa, ziiher Sirup, langsam krystallin er- 
starrend. — Mit 1 Mol. wss. 5-n. NaOH dargestellt: Mono-Na-Salz der d-Glutamin- 
saure, C5H80 4NNa. Im Vakuum iiber P20 5 bei 100° gotrocknet. — Mit fl. NH3 dar- 
gestellt: l -A sp a ra g in sa u re sN ilC4H1004N2. d-Glulaminsaures NH„ C5H,„04N2. 
Glykokollnatrium, C2H40 2NNa. d,l-Alaninnatrium, C3H80 2NNa. d,l-Leucinnatrium, 
C6H120 2NNa. d, l-PJienylalaninnalrium, C9H10O2NNa. Sarkosinnatrium, C3H60 2NNa. 
Tyrosindinatrium, C9H0O3NNa2. fi-Alaninnatrium, C3H60 2NNa, y-Amino-n-builer- 
saures Na, C4H80 2NNa. Di-Na-Salz der d-Glutaminsaure, C5H704NNa2. (Bor. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 1726—31. 9/7. 1930. Breslau, Techn. Hochsch.) LlNDENBATTM.

John Warren Williams und Edward M. Drissen, Oxydations-Rcduktions- 
Potentiale gewisser Sulfhydrylverbindungen. Nach D ix o n  u. Q u a s t e l  (C. 1924.
I. 2099) sollen die Red.-Potentiale von Cystein unabhangig sein von der Ggw. oder 
Abwesenheit von Cystin. Vff. zeigen, daB bei der titrierenden Oxydation von Cystein 
m it Jod, K-Jodat u. K-Bichromat die Kurven, die die Potentialiinderung mit fort- 
schreitender Oxydation wiedergeben, typ. fiir die gewohnliche reversible Red.-Oxy- 
dation sind; jedoch ergibt sich, daB Cystin nicht das einzige Oxydationsprod. sein 
kann. Ahnliche Feststellungen lassen sich fiir Thioglykolsaure tref£en. (Journ. biol. 
Chemistry 87. 441—51. Juni 1930. Madison, Univ. of Wisconsin.) BERGMANN.

H. Kiliani, iiber die „normalen“ Strukturen der Aldosen und Ketosen. Vf. wendet 
sich gegen eine Yerallgemeinerung der Auffassung, daB der Begriff der „normalen“ 
Struktur eines Zuckers infolge des Auftretens verschiedener Lactolformen hinfiillig sei 
(vgl. L e i b o w i t z ,  C. 1926. II. 2694; F i s c h l e r ,  C. 1928. II. 2260) u. stellt an Hand 
von Beispielen iiber die Bromoxydation oder HCN-Anlagerung der Dextrose u. Lavuloso

CH2UH CH2-0H
CIIOH CHOH
ch ca

„  CHOH / C H O H
I H.....0 (  , i II NH. .....0 (  , i

\ / C H O H  pri^ a r , \ /C H O H
/  XCHONH4 /  CHOH

i '""^lOHl
CN sekundiir! ĆNjJrl

Ti. Red. der entstandenen Rk.-Prodd. fest, daB nur eine der boiden C-Bindungcn des 
Lactol-0 fiir diese Auffassung in Frage kommt. Fiir dio Zus. u. den Charakter der 
Rk.-Prodd. ist es dagegen ohne Bedeutung, ob der Lactol-0 an den C-Atomen 4, 5 
oder 6 gebunden ist. Bei den jetzt allgemein ublichen Lactolformen fiir die einfachen 
Zucker ist es eigentlich nicht mehr zutreffend, von einem Aldehyd- oder Keton-0 zu 
sprechen, da bei den Rkk. nicht feststeht, welcher O im Mol. verbleibt; richtiger 
•erscheint dio Bezeichnung Aldehyd- oder Keton-C, das bei Aldosen ais eodstandige
—CHOH-Gruppe, bei den Ketosen dagegen nicht endstandig in Form von —C-OH
vorliegt. — Die Cyanhydrinbldg. konnte durch Zusatz geringer Mengen NH3 be- 
schleunigt werden, was wahrscheinlich auf die Bldg. eines Ammoniumalkoholats 
entweder direkt am „Aldehyd-C“ (I) oder am oberen ,,Lactol-C“ (II) zuriickzufiihren ist. 
Die Bldg. eines „Aldehydammoniaks“ ist auszuschlieBen, da die Additionsverbb. aus 
Monosen u. HCN sicher keine =CH  • NH2- Gruppo enthalten. (Ztschr. angew. Chem. 
42. 16—17. 5/1. 1929. Freiburg i. B.) '  P o e t s c h .

Joseph Loevenich und Hanns Gerber, Verhalten von 1,1-Bromnitrokohlen- 
wassersloffen. II. Verhalten von l-Brom-l-nilro-2-phenylathylen. (I. vgl. C. 1930.
I. 2380.) Es war zu erwarten, daB l-Brom-l-nitro-2-phenylathylen (I) mit drei negativen 
Gruppen an der Doppelbindung noch weniger zur Addition von negativen, aber noch
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mehr zur Addition von positiyen Atomen oder Gruppen neigen wiirde ais die aliphat. 
Bromni tjroathylene (I. Mitt.). In der Tat entfarbt I nicht einmal Br in Chlf. Anderer- 
seits haben schon T h i e l e  u . H a c k e l  (L ie b ig s  Ann. 325 [1899]. 3) beobachtet, 
daB I leicht C,H50K  u. CH3OK addiert, wobei der Alkosyrest an das C-Atom 2 tritt. 
Noch viel leichter werden positive Gruppen addiert, u. die gebildeten Verbb. sind 
erheblich bestandiger ais die rein aliphat. Mit NH3 bei sehr tiefer Temp. entsteht 
glatt das NH4-Salz des Additionsprod. (NH2 wieder am C-Atom 2). Das Salz spaltet 
nach kurzer Zeit NH3 ab u. gelit in das freie Amin iiber, welehes bei langerem Liegen 
in NH4Br u. das Nitroacetylen Zerfallt. Auch das Hydrochlorid des Amins ist un- 
bestandig u. zerfallt in W. in NH^Cl u. I. Vóllig bestandig ist dagegen das freie Piperidin- 
Additionsprod., aber sein Hydrochlorid wird durch W. ebenfalls in I u. Piperidin- 
hydrochlorid gespalten. Nicht fassen lieBen sich die Additionsprodd. mit Anilin (zu 
schwach positiv) u. (C2H6)2NH, weil sie fast sofort in Aminhydrobromid u. das Nitro
acetylen Zerfallen. — AnscblieBend wurde das Verh. des l-Brom-2-phenylathylms 
(o)-Bromstyrol) (II) untersucht, welchem das stark negative N 02 fehlt. Infolgedessen 
lagert II wohl positive, aber nicht indifferente Gruppen an. Damit ist im Einklang, 
daB II bestandige Halogenadditionsprodd. bildet. Durch CH30Na wird teils das Br 
gegen 0CH3 ausgetauscht, teils HBr unter Bldg. des Acetylens abgespalten. NH3, 
Piperidin u. Anilin werden addiert; beim Anilin wird daneben HBr abgespalten. 
Diese Additionsprodd. sind im allgemeinen bestandiger ais die rein aliphat. u. die 
von I, jedoch werden die Hydrochloride durch W. wie oben zers., u. die Anilinverb.

■ zerfallt bald freiwillig in Anilinhydrobromid u. das Acetylen.
V e r s u c h e .  NHt-Salz des l-Brom-l-nilro-2-amino-2-phenylathans, C6H5- 

CH(NHj) • CBr: N 02NH4. Ath. Lsg. von I in Aceton-C02-Gemisch mit NH3 gesatt., 
in Druckflasche 4 Stdn. bei Raumtemp. stehen gelassen. Schwach rótlich, krystallin, 
F. 62°. — Freies Amin, C8H90 2N2Br. Yoriges in wss. Lsg. mit verd. Essigsaure zers., 
in A. aufgenommen. Blattchen, F. 32°, 1. in verd. Sauren u. alkoh. AUralien. Mit 
FeCl3 tiefrot, spater grun. Mit ath. HC1 das Hydrochlorid, C8H10O2N2ClBr, fein- 
krystallin. — Piperidinsalz des l-Brom-l-nitro-2-piperidino-2-phenylathcms, 
Ci8H2S0 2N3Br. Wie oben mit Piperidin ohne Kuhlung. Krystallin., F. 81°. Spaltet 
bald Piperidin ab. — Freies Amin, C13H170 2N2Br. Wie oben. Gelbe Nadeln, F. 73°. 
Hydrochlorid,' C13H180 2N2ClBr, feinkrystallin. — l-Nitro-2-phenylacełylcn, C6H5- 
C ;C -N 02. Ath. Lsg. von I unter Kuhlung mit Anilin (zueret tieforange Farbung) 
oder (C2H5)2NH yersetzt, 8 Stdn. gekocht, Aminsalz abfiltriert usw. Tiefdunkel- 
rotes Ol, auch im Yakuum nicht destillierbar (explosive Zers.). Reagiert sofort mit 
BAEYERschem Reagens, entfarbt aber nicht Br. — Slyrylmelhylalher, C9H10O.
II in Kaltegemisch mit methylalkoh. CH3ONa-Lsg. versetzt, 8 Stdn. gekocht, nach 
Zusatz von W. ausgeathert, Prod. im Vakuum fraktioniert, wobei zuerst Phenyl- 
acetylen ubergeht. Kp.13 158°. — l-Brom-2-amino-2-phęn.yldthanhydrochlorid,
C8HnNClBr. Aus II u. NH3 in A. wie oben. Nach Abdunsten von A. u. NH3 im Vakuum 
mit absol. A. aufgenommen u. ath. HC1 zugesetzt. Feinkrystallin., F. 151°. — Freies 
Amin, CsH10NBr. Aus vorigem mit verd. NaOH u. A. Gelbes Ol, nicht destillierbar.
— l-Brom-2-piperidino-2-phenyldthanhydrochlorid, C13Hi9NClBr. Ath. Lsg. der Kom- 
ponenten im Vakuum bis auf 50° erwarmt, Ol in A. mit a th .  HCl yersetzt. Krystallin., 
F. 198°, allmahlich violett. — Freies Amin, C13H18NBr. Mit verd. Soda u. A. Orange- 
farbenes, iibelriechendes Ol. — l-Brom-2-anilino-2-phenyldlhan, CI4H14NBr. II mit
2 Moll. Anilin mehrere Tage gekocht, nach Zusatz von verd. NaOH ausgeathert, im 
Vakuum fraktioniert. Kp.13 170°, rotes Ol. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1707—13. 
9/7. 1930. Koln, Univ.) L in d e n b a u m .

EillOSUke Yamamoto, Uber die Zersetzungsgeschuńndigkeit von Diazoverbindungen 
in Wasser. IV. (III. vgl. C. 1930. I. 3773.) Direktes (nicht reflektiertes) Sonnenlicht 
beschleunigt die Zers. von Benzoldiazoniumchlorid, dereń Geschwindigkeitskonstante 
bei 0° zu 0,0000208 estrapoliert werden kann. Bei —3 bis 0° u. einer Konz. an Anilin 
u. HN02 von etwa 0,08-n. dauerte die Diazotierung 30—60 Min. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 33. 177B—78B. Mai 1930.) B e r g m a n n .

John Campbell Earl, Ober die Umlagerung ton Diazoamino- in Aminoazo- 
verbindungen. Zu der Mitt. von R o s e n h a u e r  (C. 1930. II. 42) bemerkt Vf., daB- 
es ihm gelungen ist, ein Zwischenprod. der Umwandlung von Diazoaminobenzol in 
Aminoazobenzol zu isolieren. Es iBt das schon von N i e t z k i  u . D i e s t e r w e g  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 21 [1888]. 2143) beschriebene Benzoldiazoarninoazobenzol, F. 119,5°, 
u. entsteht z. B. in betrachtlicher Menge bei Einw. von k. Eg. auf Diazoaminobenzol.
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Bei langerer Einw. von Eg. erhielten R o s e n h a u e r  u . U n g e r  (C. 1928. I. 1393) 
reichlieh Aminoazobenzol. Dio Umwandlung ist wohl so zu formulieren: 2CnHc- 
NH-N2-C6H5 — y  C6H6-N2 C6H4-NH-N2-CeH5 +  C6H5-NH2 — C6H5• N2• CeH°• 
NH2 +  C0H5-NH-N2-C6H5. Man versteht jetzt, daB ein Zusatz von Anilin die Aus
beute an Aminoazobenzol verbessert. (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 63. 1666. 9/7. 1930. 
Sydney, Univ.) L in d e n b a u m .

A. Hantzsch, Zur Kenntnis der Diazoniumsalze. Vf. formuliert die sauren 
Diazoniumsalze vom Typus ArN?X-HX u. 3ArN2X-HX auf Grund der Mol.-Gew.- 
Best. von Benzoldiazoniumsulfal in absol. H2S04 (vgl. nachst. Ref.), wobei sta tt der 
zu erwartenden 50% der Theorie 60% gefunden wurden, im Gegensatz zur bisherigen 
Formel I nach II. Der in II an das zentrale funfwertige N-Atom gebundene dreiwertige

Ar—N—X 
X —N—H 11

Ar—N
III

dreiwertige 
X . HX Ar—N

111 c 8h 6o A v n  Ar" N= NHN

IV Ar> N = N -  ? ° sH5 V C,lH^ rs VI C<iH' \ r3
Cl H C1>NEEN ÓCsH6 VI C1> N - N < 0C4H6

N besitzt wegen seiner direkten Bindung an das Zentralatom des Diazoniumkomplexes 
nicht mehr die Eig., Sauren zu addieren. An Stelle der bisherigen Annahme (Ber. 
Dtsch. ehem. Ges. 35 [1902], 998), daB bei der „anomalen“ Rk. von Diazoniumsalzen 
mit Alkoholen unter Bldg. von Bzl.-KW-stoffen und Aldehyden ais Zwischen- 
prodd. Syndiazoather III gebildet werden, wird gezeigt, daB Diazoniumsalze bei 
der Rk. beteiligt sind. Um die Bldg. der n. entstehenden Phenolather u. die mit 
zunehmender Halogensubstitution fast ausschlieBliche Entstehung von KW-stoffen 
zu erklaren, nimmt Vf. an, daB das gewinkelte A.-Mol. sich an das Diazoniumsalz 
nach IV oder V, je nach der Art der Substitution des Phenylrestes anlagern kann. 
Im Falle V entstehen die Zwischenprodd. VI u. VII u. aus diesem unter N2-Ab- 
spaltung der KW-stoff u. Athylhypochlorit. (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 63. 1786—89. 
9/7. 1930. Leipzig, Univ.) S t r a s s e r .

A. Hantzsch, Uber die Salzbildung von Verbindungen mit mehreren Stickstoff- 
atomen in Schwefelsaure. (Vgl. vorst. Ref.) In  Fortsetzung von friiheren kryoskop. 
Messungen (Ztschr. physikal. Chem. 68 [1910] 204) untersucht Vf. den Zustand von 
Verbb. mit mehreren Stickstoffatomen im Mol. in absol. H2S04. Im Gegensatz zu den 
ais binaren Elektrolyten gel. Verbb. — die rund 60% des theoret. Mol.-Gew. ergeben —

liefern Verbb. mit zwei, drei, vier
NH

:N
II

r t = = r H/ W

u. fiinf nicht an Sauerstoff gebun- 
S04H' denen Stickstoffatomen im Mol. 

Werte von 50, 40, 34 u. 29% der 
Theorie, entsprechend ihrem Lsg.- 

Zustande mit 3, 4, 5 u. 6 Ionen. Gemessen wurden: Benzamidin (ais Chlorhydrat 
vom F. 169° eingewogen), Tetraathylhamstoff, Phenylkydrazin u. Hydrazindicarbon- 
saurediathylester, Guanidin, Dimethyltriazol, Ć4H7N3 (aus Diacetamid u. Semicarbazid) 
u. Stickstofficasserstoff. — Aminoguanidin, C-Phenyltelrazol u. Telrazol. — Amino- 
telrazol. — Aus den MeBresultaten geht hervor, daB die untersuchten Verbb. ais ihren 
Stickstoffgehalten entsprechende yollstandig dissoziierte Disulfate gel. sind. Da im 
Trisulfat des Stickstofficasserstoffs alle drei Stickstoffatome salzbildend fungieren, 
also dreiwertig sein miissen, ist die Saure nach I  konstituiert. Die Anomalien des Tetrazols 
u. des C-Phenyltetrazols, dereń ersterea rund 60% der Theorie ergibt, wird nach O l i v e r i  
(Gazz. chim Ital. 46 [1916]. I. 298) auf die starkę Abhangigkeit der Aciditat von ihrer 
Konst. zuriickgefuhrt. — Ahnliche RegelmaBigkeiten treten bei Sauerstoffverbb. 
hinsiehtlich ihrer Tendenz zur Bldg. von Oxoniumsulfaten auf. Das bei den Phenolen 
u. Phenolathern primar gebildete Oxoniumsulfat wird sehr rasch u. unter Farbvertiefung 
in II umgewandelt. Durch Anlagerung mehrer Schwefelsauremoll. wird ein abnorm 
tiefes Mol.-Gew. vorgetauscht. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1782—86. 9/7. 1930. 
Leipzig, Univ.) S t r a s s e r .

A. Hantzsch und A. Burawoy, Uber die Konstilution der p-Aminoazobenzol- 
salze. Vff. zeigen auf Grund eingehender opt. Unters., daB den tieffarbigen p-Amino- 
azobenzólsalzen die konjugiert-chinoide Struktur I zuzuerteilen ist. Sie besitzen nicht 
nach K ehrm ann  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 50 [1917], 856) die azoide Konst. H, da 
m-Aminoazobenzol Salze der ammoniumartigen Konst. HI bildet, in der das angelagerte
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Sauremol. wegen der Unmoglichkeit einer cliinoiden Umlagerung normalerweise vom 
Anilinrest fixiert wird. Nach KEHKMANN mtiBte das Salz II dem Salz des Azobenzols 
ahnlich absorbieren, nach Vff. wie das freie Azobenzol, welch letztores aueh aus den 
opt. Messungen hervorgeht. — Aueh die Annahme VoRLANDERs u. WOLFERTs 
(C. 1923. III. 34), nach der die Siiuremoll. der Azobenzolsalze keine bestimmte Binde- 
stelle besitzen sollen, sowie ihre Einwilnde gegen die chinoiden Formeln, daB die zwei- 
siiurigcn Salze der p-Aminoazobenzole wesentlieh heller ais die einfaeli sauren Salze 
sind, obwohl eine weitere ehinoide Umlagerung nicht móglich sei, werden durch die 
opt. Unters. der mehrsaurigen p-Aminoazobenzole ais nicht zutreffend bcwiesen. 
(Einzelheiten im Original.) — Das Salz des p-Dimethylaminobenzophenonanils IV 
absorbiert wesentlieh starker ais das Salz des Benzophenonanils V, wahrend Einfiihrung 
einer zweiten Dimethylaminogruppe in IV — Bldg. von VI — keine wesentliche Ande- 
rung herbeifiihrt. Hieraus folgern Vff. die konjugiert-cliinoide Konst. der Auraminę 
bzw. Anilsalze IV, V u. VI. Aus der Ahnlichkeit von I u. letzteren, die sich von I nur 
durch Ersatz des zentralen Stiekstoffatoms durch die CR-Gruppe unterscheiden, wird 
die konjugiert-cliinoide Konst. des ersteren bestatigt, aueh den Salzen des Azobenzols 
seibst wird Konst. VII zuerteilt. — Die yon HantzSCH (Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 
[1908] 1171) untersuchten gelben Salze der p-Aminoazobenzole enthalten Gleichgewichte 
der violetten Salzo I u. der gelben VIII. Diese Salelsgg. weisen zwei wesentlieh ver- 
schiedene Banden auf, dereń Ultraviolettglieder fast ident. mit der Bando der ent- 
sprechenden Azobenzole u. dereń langwelligere ahnlich der Bandę des Fuchsins sind. 
Erstere sind deshalb den nach VIII konstituierten, letztere den chinoiden Verbb. zu- 
zuerteilen. Ilire Persistenz ist verschieden groB u. abhangig von der Lage des Salz- 
gleichgewichtes. Bei den Salzlsgg. von Azobenzolderiw. ohne Aminogruppen, wie 
Azobenzol, p-Oxyazobenzol, Azobiphenyl u. Benzolazobiphenyl, die keine Salze nach 
VIII bilden konnen, ist den obigen Ableitungen entsprechend nur eine Bandę vor- 
handon. — Die Ultraviolettabsorptionen von Azobenzol, m-Aminoazobęnzol, p-Di- 
methylaminoazobenzol, p-Diathylaminoazobenzol, p,p'-Tetrainethyldiaminoazobenzol-chlor- 
methylat, p,p'-Tetramelhyldiaminoazobenzol, p-Dimethylaminoazobenzolclilormetliylat u. 
-jodmethylat, p,p'-Dimethylaminomethoxyazobenzol, p-Oxyazobenzol, Benzophenonanil, 
p-Dimethylaminobenzoplienonanil, p,p'-Telramethyldiaminobenzophenonanil, p-Metlwxy- 
azobenzol, Azobiphenyl u. Benzolazobiphenyl in verschiedenen Losungsmm. wurden ge- 
mossen. — Weitere Einzelheiten werden d 

1 C0HS—NH—N =C 6H1=N E sX

II  C8H 6—N(HX)=N—C6H4—NR*

III  C6H6—N = N —C6H4—NH3X (m)

IV C8H6—NH—C(C6H6)=C sHi=N(CHs)iX

VI C3H5—NH—C[C,,H4N(CH3)J]= C 8H4=N(CH3)iX .................................
................................................................ i VIII c 8h 5—n = n - c „ h 4—n h , x

V e r s u c h e .  m-Aminoazobęnzol, CJ=HUŃ3. Krystalle aus Lg., F. 67°. — Gelbes 
Hydrochlorid. — p,p'-Telramethyldiaminoazobenzoljodmethylat, Ci7H23N4J. Aus p,p'-Te- 
tramethyldiaminoazobenzol u. iibersehussigem CH3J  bei 100°. Orange Krystalle 
aus W., F. 207° (Zers.). — p,p'-Tetramelhyldiaminoazobenzolchlormethylat, C1TH23N4C1. 
Aus vorigem durch Digerieren mit AgCl in A. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1760—74. 
9/7. 1930. Leipzig, Univ.) S t r a s s e r .

A. Hantzsch und A. Burawoy, Uber die Salze am Benzol-4-azopyridin. Benzol- 
azopyridin(l) bildet nach Vff. einfaeh saure, bestandige, orangefarbene Salzellu. zweifaeh 
saure, orangerote Salze III, die wegen ihrer Unbestandigkeit nicht isolierbar, wohl 
aber in den frisch bereiteten Lsgg. opt. nachweisbar sind. (Einzelheiten im Original.) 
In  den nach II konstituierten Salzen, die nicht chinoid formuliert werden konnen, ist 
das Sauremol. normalerweise am starker bas. Pyridin-N u. nicht am Azo-N gebunden. 
Die Annahme KOENIGs (C. 1926. I. 2351), daB die roten p-Aminoazobenzolsalze nach
IV konstituiert sind (vgl. yorst. Ref.) ist deshalb unhaltbar, weil in diesen der Azo- 
benzolrest das Wasserstoffatom des Sauremol. bindet, was nur durch die ehinoide 
Formel V erklart werden kann. Ebenso ist der Einwand KOENIGs' gegen Formulierung 
V, daB I sich in konz. Sauren violett lóse, obgleich eine ehinoide Formulierung dieser
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Salze nicht móglicli ist, deshalb unhaltbar, weil die violette Farbę der Lsgg. in konz. 
Sauren nicht einem Salz von I, vielmehr einem Salz des dimeren Benzolazopyridins V 
zukommt; denn das in konz. Sauren primar entstehende zweifach-saure Salz III ist 
orangerot u. kondcnsiert sich erst allmahlich unter Bldg. genannter violetten Salze. 
Formel V wird auf Grund der Analogie der Kondensation des Nitrosóbenzols durch konz. 
H2SO., z u  p-Nilrosodipheiiylhydroxylamin (VI) aufgestcllt u. durch den Vergleicli der 
Absorptionsspektren gestiitzt. — Die Absorptionsspektren von Azobenzol, Benzol- 
azopyridin, -chlormelhylat u. -hydrochlorid, m-Aminoazobenzol, p-Dimethylaminoazo- 
benzol, Bisbenzolazopyridin u. dessen Chlorhydral wurden in verschiedenen Losungsmm. 
gemessen.

I  C0II5—N = N —C6H4N
II C6HS- N = N - C 6H4N . HX

IV C6Ii6—N(HX)=N—C0H4. NEg
C6H6—N—NII—C6H4N C6H6—N—OH

Ć8H ,- N = N —C,H4N ĆpH,—N = 0
Y e r s n e h e .  Benzolazopyridinmonohydrochlorid, CUH9N3 • HC1. F. 175—180° 

(Zers.). Orangefarben. — Benzolazopyridinmeihyljodid, C12H]2N3J. Aus I u. CH3J. 
Aus W. oder A. umkrystallisiert braune Krystalle, F. 188°. — Benzolazopyridinmethyl- 
chlorid, C12Hl2N,Cl. Aus dem Methyljodid u. AgCl. Orangefarben. — Bisbenzolazo
pyridin, C22H18N0. A us I u. 70% Perchlorsaure. Die entstandene blaue Lsg. mit Am- 
moniak versetzen (Eiskiihlung), Suspension verreiben u. filtrieren. Riickstand mit 
A.-Bzl. extrahieren u. aus Bzl. u. Bzl.-PAe. umkrystallisieren. Nicht krystallin, gelbrot. 
Oberlialb 130° Zers. Mol.-Gew. in Bzl. ergab die Bestiitigung der dimolaren Formel. 
Analysen stimmen nicht scharf auf die berechneten Werte. — Violetles u. braunes 
Hydrochlorid. Durch Einleiten von HC1 in die Bzl.-Lsg. der dimeren Base. Das violetto 
Salz: geht an der Luft sehr rasch unter Abspaltung von HC1 in das braune Salz uber. 
Letzteres enthalt 4 oder 5 Mol Saure. — p-Chlor- u. -brombenzolhydrazopyridinhydro- 
chlorid u. -hydrobromid, CnHnN3Cl2(Br2). Aus Benzolazopyridin u. HC1 oder HBr. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63- 1775—81. 9/7. 1930. Leipzig, Univ.) S t r a s s e r .

J. Koetschet, P. Koetschet und Pierre Viaud, Unlersuchung aber das Oxy- 
dalionsvermocjen der Chloraminę. (Vgl. C. 1929. II. 1001.) Die N-chlorierten Sulf- 
amide des Toluols u. seiner Homologen sind fiir schwierigere Oxydationsverss. deshalb 
wenig geeignet, weil sie der Autoxydation unterliegen. Die pśihere Unters. dieser 
Erscheinung hat ergeben, daB unter den giinstigsten Bedingungen beim Chloramin T  
38% u. beim Chloramin TO 28% des Oxydationsvermogens fiir den Obergang in 
p- bzw. o-Sulfamidobenzaldehyd ausgenutzt wird. Der Hest entfallt auf dio Bldg. 
der entsprechenden Alkohole u. Sauren; ein gewisser Teil des O geht in molekularer 
Form verloren. — Um das Oxydationsvermogen von Chlorsulfamiden kennen zu 
lernen, welche zur Autoxydation nicht fahig sind, haben Vff. das Na-Salz des Benzol- 
chlorsulfamids (Chloramin B), C0H5 ■ S02 •NNaCl (I), u. die N-Dichlor-p-sulfamido- 
benzoesaure (Halozon), C02H-C6H4-S02-NC12 (II), untersueht. I ist auch unter den 
besten Bedingungen nicht so wirksam wie Chloramin T u. TO, denn es oxydiert 
o-Toluolsulfamid nur zu 10,5% u. das p-Isomere nur zu 31,5% zum Aldehyd. Bei 
grofiem UbeischuB an p-Amid wurden allerdings 50% erreicht. II wirkt wie folgt: 
CO2H-C0H4-SO2-NCl2+ 2 H 2O =  CO2H-C6H4-SO2-NH2 +  2 H C l + 2 O .  Da die 
p-Sulfamidobenżoesaure leicht entfejnbar ist, diirfte II in gewissen Fallen guto Dienste 
leisten. Gegenuber o-Toluolsulfamid ist es dem Chloramin TO ein wenig iiberlegen 
(vgl. Versuehsteil). Es wirkt in freier Form oder ais Na-Salz; gleich gut, dagegen in 
Ggw. yon Na-Aeetat (zur Bindung des HC1) viel schlechter. Mittels I u. II wurden 
einige neue Aldehyde dargestellt. Auch Toluol, Xylole usw., also Verbb. ohne die 
Sulfamidgruppe, kónnen so mehr oder weniger gut zu Aldehyden oxydiert werden. — 
Der 1. c. beschriebene N-Dimethyl-p-sulfamidóbenzaldehyd, von dem noch einige neue 
Hydrazone dargestellt wurden, wurde durch CANNizzAROsche Rk. in den zugehorigen 
Alkohol ubergefuhrt. Vom Anhydro-o-sulfamidobenzylalkohol wurden einige N-Acyl- 
derim. u. das N-Methylderiv. dargestellt, letziteres zum zugehorigen Aldehyd oxydiert. 
Diese beiden Methylderiw. sind ident. mit den Methylierungsprodd. der Verb. 141° 
(1. e.). — Die Isolierung des freien o-Sulfamidóbenzaldehyds gelang auch jetżt noch 
nicht, aber sein Anhydroprod. (1. c. Formel X oder ein Polymeres) konnte krystallisiert 
erhalten werden. Der Aldehyd kondensiert sich mit Anilin viel schwerer ais sein

x >
V =N—NH—C6H4N . HX
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p-Isomeres, wahrscheinlich wegen seiner Pseudoform, u. liefert ein Prod., welcłies 
sich in Sauren u. Alkalien lost, durch Phenylhydrazin nicht angegriffen wird u. ferner 
diazotier- u. kuppelbar ist, demnach zweifellos Formel III besitzt. Mit Dimethyl- 
anilin wurde analog das N-Dimethyldcriv. von III erhalten. — Die Verb. 1410 (1. c. 
Formel VIII, R =  H) wird durch NaOH oder Ca(OH)„ in der Kalte nicht angegriffen, 
aber bei 100° glatt hydrolysiert. Allerdings wird der gebildete Aldehyd weiter zers., 
aber der Anhydroalkohol konnte mit guter Ausbeute isoliert werden. Sehr glatt gelingt 
die Hydrolyse auch mit k. Na2S03-Lsg.; hier kann auch der Aldehyd, naehdem der 
Anhydroalkohol durch Ausathern entfernt worden ist, ais Phenylhydrazon isoliert 

P H .P  TT .'NTTł werden. Verb. 141° wurde auch aus den beiden Korn
ym 0 *' 3 ponentenreproduziert. Ihr N-Methylderiv. (1. c. Formel T m ,

C6H.l<f ^>NH I I I  R  =  CH3), welches bisher allen Spaltungsverss. wider-
oq standen hatte, konnte jetzt durch Phenylhydrazin in

1 Glycerin bei 160—170° gespalten werden. Ais Spaltprod.
wurde das Phenylhydrazon des methylierten Aldehyds (1. c. Formel V) erhalten, womit 
die Konst der Verb. 141° u. ihres N-Methylderiv. bewiesen ist. Verb. 141° bildet auch 
ein N-Acelylderw.

V e r s u c h e. o-Nitro-p-sulfamidobenzaldehyd, C7H60 5N2S. 45 g o-Nitro-p-
toluolsulfamid in 900 ccm W. mit 28 g I u. 6 ccm Eg. bis zium Verschwinden der 
Jodstarkerk. (iibef 30 Stdn.) kochen, Nd. 4-mai mit je 500 ccm W. kochen, 3-mal nach 
Erkalten, zuletzt bei 50° absaugen, alle Mutterlaugen mit 5 ccm Anilin erwarmen, 
gercinigtes Anilid (vgl. nachst.) mit h. 10°/oig. H2S04 hydrolysieren. Weifles Pulver 
aus W. (Kohle), F. 149—151°. — Anilid., C13Hu 04N3S, gelbliche Blattchen aus W., 
dann 50%ig. A., F. 171—171,5°. — Phenylhydrazon, C13HI20 4N4S. Wie oben oxy- 
dieren, noch w. Gemisch mit Na2S03, nach Erkalten Filtrat mit Phenylhydrazin- 
hydrochlorid u. Na-Acetat versetzen. Is t auch aus vorigem erhaltlich. Scharlach- 
rote Krystalle aus A., F. 239° (Zers.). — p-Nilrophenylhydrazcm, C13Hn 0 6N5S, zin- 
noberrote Krystalle aus Nitrobzl., F. 290° (Zers.). Lsg. in  10%ig. NaOH tiefviolett, 
w'ahrscheinlich Bldg. des chinoiden Acinitrosalzes. — Phenylhydrazon des Pseudo- 
p-nitro-o-sulfamidobenzaldehyds, C13H1204N4S. p-Nitro-o-toluolsulfamid mit I wie 
oben oxydieren, Amidgemisch in 24%ig- NaOH losen, mit C02 neutralisieren, F iltrat 
mit Phenylhydrazinhydrochlorid u. Na-Acetat erwarmen. Violette Nadeln aus A., 
F. 228° (Zers.). — In iihnlicher Weise wurden mit I oxydiert: Toluol zu Benzaldehyd; 
Ausbeute 26,5%. o-Nitrotoluol zu o-Nilróbenzaldehyd; Ausbeute 4,8%. m- u. p-Xylol 
zu m- u. p-Toluylaldehyd; Ausbeuten 13 u. 26,5%- Die Aldehydc wurden ais Phenyl- 
hydrazone isoliert. — Oxydationen mit I I : 5g  p-Toluolsulfamid, 2 g  II u. 0,7 ccm 
10-n. NaOH in 120 ccm W. bis zum Vorschwinden der Jodstarkerk. kochen (14 Stdn.),
3 g NaHS03 zugeben, abkiihlen, Gemisch von p-Toluolsulfamid u. p-Sulfamidobenzoe- 
saure absaugen, Lsg. mit 2 ccm Phenylhydrazin versetzen. Erhalten 1 g Phenyl
hydrazon =  50%. Trennung obigen Gemisches durch Losen in NaOH u. Fallen des 
Amids mit CO,. — 6 g o-Toluolsulfamid, 4,7 g II u. 8,5 ccm 2-n. NaOH in 100 ccm W. 
6V2 Stdn. kochen, 1 g Na2S03 u. 1 g kryst. Na-Acetat zugeben, nach 3 Stdn. ab
saugen, Lsg. mit Phenylhydrazin erwarmen. Erhalten 1,02 g Phenylhydrazon =  
21,5%- Bei Verdoppelung der Amidmenge stieg die Ausbeute auf 30%. Die Hydro
lyse des Chloramins TO ergab ohne AmidiiberschuB 19, mit gleichem UberschuB 
25,5%. Obiger Ansatz ohne NaOH lieferte 23%. — o-Nitro-p- u. p-Nitro-o-toluol- 
sulfamid ergaben 16 u. 25% Aldehyde. — Phenylhydrazon des Psevdo-2,4-disulf- 
amidobenzaldehyds, C13H1404N4S2. Ebenso aus Toluol-2,4-disulfamid. Ausbeute 20%. 
Aus A., F. 241—242°.

p-Tolylhydrazcm des N-Dhnelhyl-p-sulJamidóbenzaldehyds, C18H190 2N3S. In  sd. A. 
Gelbe Nadeln aus 50°/oig. A., F. 160°. — Methylphenylhydrazon, C16Hł90 2N3S. Inh . W. 
Gelbe Blattchen aus A., dann 66%ig. A., F. 134—136°. — N-Dimethyl-p-sulfamido- 
benzylalkohol, C9HI30 3NS. 4 g Aldehyd mit 5 g KOH u. 2,5 ccm W. 8 Stdn. auf 
W.-Bad erhitzen, nach Zusatz von W. ausathern. Nadelchen aus W., dann Bzl. +  Lg., 
F. 83—84°. Aus der alkal. Mutterlauge mit HC1: N-Dimethyl-p-sulfamidobenzoesaure, 
aus W., F. 247—248°. — Anhydro-o-sulfamidobenzylalkohol lost sich in W. von 26,5° 
zu 0,58%. — N-Acełylderiv. oder l-S-Dioxo-2-acelyl-2,3-dihydro-a.,f)-benzisothiazol, 
C9H9Ó3NS. Mit sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat. Nadeln aus Bzl.-Lg., F. 108—109°.
— N-Benzoylderiv., C14Hn 0 3NS. Wie iiblich. Nadeln aus 40%ig. A., F. 117—117,5°.
— N-Benzolsulfomylderiv., C13Hn 0 4NS2, Nadeln aus A., F. 174—175°. — N-fi-Naph- 
łhalinsulfonylderiv., C17H130 4NS2, Blattchen aus A., F. 214°. — N-Melhylderiv.
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Anhydroalkohol in 1 Mol. 24%ig. NaOH lósen, Bzl. zusetzen, dieses abdest., bis es 
klar iibergeht, nach Zusatz; von (CH3)2S04 s/4 Stdn. kochen u. verdampfen. Aus W., 
F. 126—127°. — N-Methylpseudo-o-sulfamidobenzaldehyd. Voriges in verd. H2S04 
mit Pb02 x/2 Stde. erwarmen, nach Zusatz von W. filtrieren. Aus der Lsg. wurde 
das Phenylhydrazon isoliert. — Methylplienylhydrazon des Pseudo-o-sulfamidóbenz- 
aldehyds, C,4H150 2N3S, gelbe Blattehen aus 60%ig. A., F. 165°. — p-Tolylhydrazon, 
C14H150 2N3S, gelbe Blattehen aus 50%‘g- A., F. 207—209°.

I-S-Lioxo-a.,f]-benzisothiazol, C7H50 2NS (1. c. X oder Polymeres). In wss. Sus- 
pension der Verb. 141° S02 leiten (W.-Bad), bis alles umgesetzt ist, Anhydroalkohol 
absaugen, Best ausathern, Mutterlauge im Vakuum eintrocknen lassen, HarZ mit W., 
dann A. auskochen. Rest liefert aus Nitrobzl. +  A. Blattehen, F. 257—258°, meist 
unl., auch in verd. Alkalien u. Sauren, 1. in konz. H2S04. — )-S-Dioxo-3-[p-amino- 
■pheiiyl]-2,3-dihydro-<x,p-benzisothiazol, C13H120 2N2S (Ul). Wie vorst. bereitete Lsg. 
des o-Aldehyds in H2S03 mit Anilin u. einem Kom ZnCl2 im Vakuum eindunsten,
6 Stdn. auf W.-Bad erhitzen. Nadeln aus A., F. 236—237°. Die Diazoniumlsg. gibt 
mit /?-Naphthol roten, mit a-Naphthol rotbraunen, mit Salieylsaure u. Resorcin gelbe 
Farbstoffe. — N-Dimethylderiv., O^K^OjN-S. Ebenso mit Dimethylanilin, nach 
24-std. Erhitzen Harz mit W. yerreiben, NaOH zugeben, Dimethylanilin mit Dampf 
abtreiben, Rohprod. mit A. kochen, Filtrat verdampfen. Hellgriine Krystallehen 
aus Bzl. +  Lg., F. 152—154°, 1. in Sauren u. Alkalien. — Verb. 141°. In Kolben 
mit HEMPEL-Aufsatz u. absteigendem Kiihler Gemisch von 50 g Chloramin TO, 
30 g o-Amid u. 11 W. bis zur Lsg. erhitzen, 10 ccm Eg. zugeben, in ca. 4 Stdn. 500 cem 
abdest., noch ca. l 1/2 Stdn. unter RuckfluB kochen, sehnell abkiihlen, mit konz. 
NH.,OH stark alkalisieren, ca. x/t Stde. riihren, Amid abfiltjieren, Lsg. mit C02 
sattigen, nach Stehen uber Nacht Nd. abfiltrieren, waschen, trocknen, braune Prodd. 
m it sd. Chlf. entfernen, aus W. umkrystallisieren. — Synthese der Verb. 141°: Diese 
m it H 2S03 wie oben vóllig spalten, unter weiterem Erhitzen C02 einleiten, bis alles 
S02 ausgetrieben ist (Jodstarkerk.). Verb. 141° bildet sich fast quantitativ zuriick.
— N-Aceiylderiv. der Verb. 141°, C16H,40 6N2S2. Mit sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat. 
Beim Erkalten krystallisiert das Prod. aus; in der Mutterlauge befinden sich die 
Spaltprodd. Nadeln aus sd. Acetanhydiid +  W., F. 250—254°, unl. in A., A., Bzl.
Wird durch sd. 8%ig. NaOH nicht verseift. — Saccharin wird durch langeres Kochen 
mit Dimethylanilin zu Melhylsacćharin (aus W., F. 130—131°) methyliert. (Helv. 
chim. Acta i 3 .  587—619. 1/7. 1930. Lausannc, Univ.) _ _ LlNDENBAUM.

Frśdśric Reverdin, tlbcr einige Biacylderimte des p-Anisidins und p-Phene- 
tidins. Vf. hat gefunden, daB sich die Acetylgruppe in dio Monoacyl-p-anisidine u. 
-p-phenetidine mehr oder weniger leicht oder auch gar nicht einfiihren laBt, jo nach 
der Natur des ersten Acyls. Kocht man mit Acetanhydrid auf u. erhitzt dann x/2 Stde. 
auf dem W.-Bad, so tritt keine Rk. ein. Vf. hat 2 g Substanz mit 5 ccm Acetanhydrid 
u. 4 Tropfen konz. H2S04 l/2—3Ą Stdn. auf dem W.-Bad erhitzt. Unter diesen Be- 
dingungen werden Formyl-p-anisidin u. -p-phenetidin unter Abspaltung des Formyls 
in Acetyl--p-anisidin u. -p-phenetidin ubergefuhrt. Letztero beiden Verbb. reagieren 
nicht weitor, ebenso nicht 2-Niłroaceiyl-p-anisidin. Beim Chloracetyl-p-phenetidin 
t r i t t  Rotfarbung ein, u. Benzoyl-p-anisidin liefert harzige Prodd. DaB Mełhan- u. 
Athansulfonyl-p-phenetidin leicht acetyliert werden, wurde sehon mitgeteilt_ (vgl- 
C. 1 9 2 9 . I. 1440. II. 1157). Neu dargestellt wurden: Acetyl-[benzolsulfonyl]-p-anisidin, 
C15H1504NS, Nadeln, F. 144°, 11. in w. A., Eg., sil. in Bzl., wl. in A., W. Acelyl-[benzol- 
sulfonyl]-p-phenelidin, C16H1704NS, Nadeln, F. 155—156°, sonst wie voriges. Acetyl- 
[p-toluolsulfonyl]-p-anisidin, C16HJ70 4NS, Nadeln aus verd. Eg., F. 149—150°. Acetyl- 
[p-tolwolsulfcmyiyp-pheyiętidin, C17H1904ŃS, Blattehen, F. 150°, 1. in w. A., Eg., 11.
in Bzl., weniger in A. Acetyl-[o-7iitro-p-toluolsulf(myl]-p-phe)ielitlin, Ci7Hj,,06N2S,
Blattehen, F. 172°, sonst wie vorige8. Alle Verbb. liefem bei Nitrierung in A. (ygl. 
C. 1 9 3 0 . I. 516) unter Abspaltung des Aoetyls die Nitroderiw. der Sulfonylvorbb. 
u. werden durch* w. konz. H 2S04 zu den Aminen verseift. — Aus den Verss. folgt, 
daB Verbb. mit der Gruppe NH -S02-R sehr leicht Diacylderiw. liefern. (Helv. 
chim. Acta 13. 696—98. 1/7. 1930. Genf, Univ.) LlNDENBAUM.

E. Gebauer -Fuelnegg und Heleae Jarsch, Zwei isomere Chinondithioglykolsauren. 
Wahrend im allgemoinen die Einfiihrung von R—S-Gruppen (R ist dabei ein saurer 
Rest) in p-Chinon stufenweise erfolgt, entstehen aus Chinon u. Thioglykolsaure in 
Chlf. nebeneinander direkt zwei p-Chinondithioglykolsauren. Die in der Hauptmenge 
entstehende Substanz gibt mit Chlorsulfonsaure einen violetten, Wolle u. Baumwolle
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blaugriin farbenden (thioindigoiden) Farbstoff u. ist deswegen ais 2,5- (event. auch
2,6-) Dithiogtykolsaure aufzufassen. Das Isomere reagiert nicht analog u. ist danach 
die 2,3-Dithiogiykolsaurc. — 1,4-Chinon-2,3-dilliioylykolsavrc, C1DH80 6S2. Aus W. 
schwarzviolette Nadeln, F. 205°, wl. in A. — 1,4-Chinon-2,5 - (oder ■ 2,6-)diłhioglykolsaure, 
C10H8O6S2. A us W. schwarzviolette Nadeln eines Monohydrats, F. 171°. Das W. wird 
bei 60° abgegeben unter Hinterlassung leuchtend roter Nadeln, die beim Krystalli- 
sieren aus organ. Solventien ais rotes Pulver, beim Fallen mit PAe. aus A. unterhalb 
30—40° ais braune Nadeln vom angegebenen F. erhalten wurden. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 2451—54. Juni 1930. Chicago, Illinois.) B e r g m a n n .

J. Koetschet und P. Koetschet, Untersuchung iiber die Geruchssidrke der Homo- 
ranilline. Vff. haben dio 3 móglichen Iiomovanilline, I, II u. III, durch Anwendung 
der R e im e r - T i e m a n n schen R k. auf die 3 entsprechenden Kreosolc synthetisiert, 
um den EinfluB des CII3 auf den Geruch des Yanillins zu ermitteln. Bei der Darst. 
von II wurde ais Nebenprod. etwas IV erhalten. Der Geruch der 3 Verbb. ist sehr 
schwach, u. nur der von II erinnert an Vanille, wahrend I u. III schwach phenol. riechen. 
Etwas genauer wurde die Geruchsintensitat durch Priifung des Geschmackes wss. Lsgg. 
festgestellt. Ais Vergleichstypen wurden Vanillin u. 4-Oxy-3-athoxybenzaldehyd ge- 
wahlt. Die WalirnehmbarkeitsgrenZo betriigt: fur Vanillin 1:12 000 000; fiir 4-Oxy-
3-athoxybenZaIdehyd 1: 25 000 000; fiir I negativ; fiir II 1: 5000 000: fiir III negativ. 
Vanillengeruch yon II nicht sehr angenehm, scharfer Nachgeschmack.

CHO CEO CHO CHO
i i i  i

CH3. , 0 ,  r O v C H s C H , . O H
CPI3-ix.,I/ '-O C H 3 L ^ J .O C H 3 L ^ > O C H 3 l^ J - O C H ,

ÓH OH ÓH
V e r s u c h e .  2-Oxy-3-methoxyłoluol. Amalgamiortes Zn mit HC1 ani absteigenden 

Kiihler kochen, Suspension von o-Vanillin in HC1 langsam zuflieBen lassen, kochen, 
bis nichts mehr iibergeht, Destillat stark abkuhlcn. Reinigung durch Losen in A. u. 
Verdampfen des Filtrats. — 4-Oxy-5-melhoxy-3-methylbenzaldehyd, C9H]0O3 (I). 14 g 
des vorigen in 1200 ccm 5,8%ig. NaOH lósen, bei 55—60° langsam 60 g Clilf. zugeben, 
ófters schiitteln, nach ca. 4 Stdn. abkiihlen, mit S02 sattigen, nocli 15 g NaHS03 
zugeben, ausathern, nach Zusatz von HaSO., erwarmen. Beim Erkalten krystallisiert 
die Hauptmenge aus, Rest durch Ausathern. Aus dem Ruckstand des ersten A.-Aus- 
zugs wird durch Dest. mit W. 5 g Ausgangsmaterial zuriickgewonnen. Ausbeute an I
4,4 g. Schwach gelbliche Nadeln aus W., F. 99°, 11. in Alkalien. Loslichkeit in sd. W. 
ca. 1%, in k. W. ca. l%o- — Phenylhydrazon, C)r,HI0O2N„, Blattchen, F. 125°, wenig 
bestandig. — 3-Oxy-4-melhoxyloluol (Isokreosol). Vom p-Toluidin aus nach DE V r i e s  
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 28 [1909]. 285). — 4-Oxy-5-methoxy-2-methylbenzaIdchyd, 
C9H]0O3 (II). Aus vorigem wie oben. Ausbeute 7—8 g. Schwach cremefarbigo Nadeln 
aus W., F. 174—175° (im D. R. P. 91 170 ist 165° angegeben). Loslichkeit in sd. W. 
ca. 0,5%, in k. W. 0,33%„. — Semicarbazon, C10H]3O3N3, silbergliinzende Blattchen, 
F. 207°. — Phenylhydrazon, C15H160 2N2, Blattchen, F. 143—144°, wenig bestandig. — 
6-Oxy-5-vielhoxy-2-methylbenzaldeliyd, C9H10O3 (IV). Aus der Fiillungslauge von II 
durch Ausathern. Aus W. zuerst unreines II, aus der Mutterlauge bei 0° IV. Aus W., 
F. 61—62°, wie Salicylaldehyd riechend. Farbt die Haut stark gelb. — Semicarbazon, 
Nadeln aus W., ab 210° braun ohne F. — 2-Oxy-3-nitrotol‘uol. Vom o-Toluidin aus wio 
oben oder durch Nitrierung von o-Kresol in Eg. Ausbeute in beiden Fallen nur ca. 35%. 
F. 69—70°. — 2-Methoxy-3-nilroióluol. Na-Salz des vorigen mit (CH3)2S04 erwarmen, 
nach V2 Stde. etwas W. u. nach E in tritt saurer Bk. noch NaOH zugeben, ausathern.
Ol, in Eis erstarrend. — 2-Mellioxy-3-aminotoluol. Voriges in verd. Essigsiiure mit Fe- 
Pulver vorsichtig erwarmen, sehlicBlich kochen, mit NaOH alkalisieren, mit Dampf 
dest. usw. Hellbraunes Ol. — 2-Methoxy-3-oxytoliiol. Voriges in verd._ H2S04 unterhalb 
10° diazotieren, W.-Dampf durchleiten, Destillat nach Zusatz von CaCl2 ausathern, 
A.-Lsg. mit verd. KOH ausziehen usw. Ivp.21 100—110°. — 4-Oxy-3-meihoxy-2-methyl- 
benzaldehyd, C9H10O3 (III). Aus vorigem wie oben, nach Zers. der Bisulfitverb. aus- 
śithern. Gelbliche Ńadeln aus W., F. 104,5—105,5°. Loslichkeit in sd. W. ca. 4, in 
k. W. 0,7%. (Helv. chim. Acta 13. 474—82. 1/7. 1930.) L in d e n b a u m .

J. Koetschet u n d  P. Koetschet, Uber den 4-Oxy-5-methoxyisophthalaldehyd. 
Bei A nw endung d e r REiM ER-TiEM ANNschen R k . a u f  G uajaco l b ild e t sich  n eb en
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Vanillin u. o-Vanillin in geringer Menge ein Dialdehyd, der sehr wahrscheinlich Formel I 
besitzt. E r liefert Dihydrazone u. ein Dioxim, aber auch ein Monoxim, ist methylierbar 
u. unter gewissen Bedingungen nitrierbar. Letztere Rk. verliiuft unter Gasentw. u. 
ergab 3 Prodd., erstens eine hochschm., swl. u. vóllig indifferente Verb., dereń Natur 
noch unbekannt ist, zweitens ein Mononitroderiv. von I, fiir welches 2 Formeln in Be- 
tracht kommen, u. drittens einen nitrierten Monoaldehyd, auf dessen Bldg. wohl die 
Gasentw. zuriickzufiihren ist, u. der sich ais ident. erwiesen hat mit dem von D a v ie s  
(C. 1923. III. 750) beschriebenen S-Nilro-o-vanillin (II). Damit ist bewiesen, daB eine 
Aldehydgruppe in I die o-Stellung zum OH einnimmt.

V e r s u c h e .  4-Oxy-5-melhoxyisophthalaldeliyd, C0H8O., (I), gelbliche Niidelchen 
aus A., F. 119—121°, sehr schwach riechend. Loslichkeit in sd. W. ca. 6,6%, in k. W.

l,5%o, in sd. A. 20, in k. A. 5%. Na-Salz
gelb, zwl. in W. Mit wenig FeCi3 in W.
tiefviolett, mit mehr griinlichbraun, beim 

, — , „ TT~ Erwarmcn braun. — Bisphenylhydrazon,
•CHO CH30-kv / J-CII0 C21H20O2N,I. In h. A. Gelbliches Pulver

aus A., F. 188—191°. — Bis-p-nitrophenyl- 
hydrazon, C21H180 6N6, rotę, violett glan- 

zende Niidelchen aus Nitrobzl., F. 286,5—287° (Zers.). — Monoxim, C9H90 4N. Mit 
1 Mol. NH2OH in h. W. Prod. aus W. umkrystallisieren, dann mit Bzl. fraktioniert 
ausziehen. Die letzten Fralrtionen liefern aus Bzl. seidige, silberglanzende Nadeln, 
F. 166,5—167°. — Dioxim, C0HjnO4N2. Mit 3 Moll. NH2OH. Aus A. krystallin., F. 185 
bis 186°. — 4,5-DimethoxyisophthalaldeJiyd, C10H10O4. Dnreli Erwarmen von I mit 
(CH3)2SO., u .  NaOH. Ausbeute gering, da viel unangegriffen bleibt. Nadeln aus W. 
(Kohle), F. 123,5—124°. — Nitrierung von I: Lsg. von 15 g in 250 ccm konz. H2S04 
auf —10° abkiihlen, langsam 9,5 g KN03 einriihrcn (Temp. nicht iiber 0°), noch %  Śtde. 
riihren, auf 2 kg Eis gieBen. Prod. mit verd. NaOH behandeln (Riiekstand A), Lsg. 
mit Siiure fiillcn, Nd. mit sd. W. ausziehen (Riiekstand B), aus der Lsg. auskrystalli- 
siertes Prod. in verd. NaOH lósen, mit H2S04 fraktioniert fallen. Die beiden ersten 
Fraktionen sind Prod. C, die dritte Fraktion unreines B. — A bildet hellbraune Niidelchen 
aus Nitrobzl., ab 280° dunkel, gegen 300° schwarz, unl. in Bisulfit. — B ist 2- oder 
6-Nilro-4-oxy-5-metlwxyisopWialaldeliyd, C9H70 8N (nach I), hellbraune Blattchen aus 
50%ig. A., F. 192—194°, 1. in Alkalien u. Bisulfit. — Bisphenylhydrazon, C21H ,904N6, 
violette Krystiillchen aus A., F. 228—229°. — Dioxim, C0HgO6N3, hellbraune Nadelehen 
aus W., F. 196—197°. — C ist 2-Oxy-3-metlioxy-5-nitrobenzaldehyd, C8H ,05N (II), gelbe 
Nadelehen aus W., F. 136,5—137,5°, 1. in Alkalien u. Bisulfit. — Phenylliydrazon, 
Cj4H130 4N3, griinlichgelbes Pulver aus A., F. 199,5—200,5°. (Helv. chim. Acta 13. 
482—91. 1/7. 1930. Zurich, Techn. Hochsch.) Lindenbaum .

Hans Lindemann und Ludwig Wiegrebe, U ber die Konslitution der Verbindungen 
mit „zweiwerligem“ Koltlensloff. Die beiden ,,klass.“ Formeln des Kohlenoxyds (mit 
zweiwertigem Kohlenstoff u. mit vierwertigem Sauerstoff) widersprechen den Postula ten 
der Oktettheorie (dio erstere gibt dem Kohlenstoff nur 6, die zweite dem Sauerstoff 
10 AuBenelektronen). L a n g m u ir  (Journ. Amer. chem. Soc. 41 [1919]. 1543) hat

—* 4-
ais erster die Formel C ^O  diskutiert, die drei Kovalcnz.cn u. eine Elektrovalenz ent- 
ha.lt. Eine Entscheidung mittels Paraehor — die LANGMUIRsche Formel ware ais 
solche mit drcifacher Bindung dabei aufzufassen — scheitert fur das fl. Kohlenosyd 
an seiner starken Assoziation. Ais Argumente fiir die LANGMUIRsche Formel lassen 
sich anfiihren: 1. die frappante Ahnlichkeit in allen physikal. Eigg. mit dem Stickstoff 
(in dcm ja auch die Atome durch eine Dreifachbindung yerkniipft sind), 2. die GróBe 
der Dissoziationsarbeit, 3. das Ramanspektrum nach R a s e t t i  (C. 1929. II. 385). Ebenso

+ —
konnten Vff. fiir die Isonitrile die Formel R-N=:C beweisen, u. zwar mit Hilfe des 
Parachors. Zunachst wurde nachgewiesen, daB die Isonitrile — untersucht wurde 
das o-Anisylisonitril — nicht assoziiert sind. Dic Konstantę k =  dJdT-[y {M/dyiz} 
von R a m s a y  u .  S h i e l d s  (Ztschr. physikal. Chem. 12 [1893]. 433) hat den Wert 
2,46 (bei 16°), 2,16 (bei 55,5°), 2,36 (bei 77,1°), der fiir nichtassoziierte Fil. 2—2,5 
betragen soli. Der Parachorwert von Methylisonitril (122,1), Phenylisonitril (255,2), 
o-Tolylisonitril (292,9), p-Tolylisonitril (295,5), o-Anisylisonitril (314,1) u. p-Anisyl- 
isonitril (314,5) stimmt am besten mit der angegebenen Formel iiberein. ,Vff. vermuten, 
daB auch der nitrobenzolartige Geruch des Phenylisonitrils auf die Ahnlichkeit der
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q nebenstelienden Formeln I. u. II. zuriick-
t  n t t  a  t t  t t  "W—— zufuhren sei-

5 ^  _ U- ' 6 5  + •_ Methylisonitril wurde aus Cyansilber u.
Jodmethyl bei 100° unter Quecksilber- 

verschlu£S dargestellt, die aromat. Isonitrile naclł der iiblichen Methode, aber unter 
Yerwendung von weniger A. ais gewóhnlich. — o-Anisylisonitril, CsH7OŃ. Farbloses
Ol, Kp.,,) 112°. Gibt mit Wasserdampf, schneller mit Sauren, das Formylderiy. des
o-Anisidins, F. 86°. — p-Anisylisonitril, C8H,0N. Kp.J4 113°. BlajBgelbe Krystalle, 
F. 33°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1650—57. 9/7. 1930. Braunschweig, Techn.
Hochsch.) Bergmann.

Friedrich Richter und Werner Wolff, Beitrdge zur Kenntnis des y-Terpinens.
II. Mitt. (I. vgl. C- 1927- I. 1830.) y-Terpinen (I) laBt sich aus der KW-stofffraktion 
des Ajowanols („Th.ym.en“ ) durch Dest. abtrennen; es gibt dieselben krystallisierten 
Deriw. wie das C. 1927. I. 1830 untersuchte Critlimen aus dem Seefenchelól; an der 
Identitat der beiden KW-stoffe ist nicht mehr zu zweifeln. Die Konst. II fiir das 
zugohorige Nitrosochlorid ergibt sich aus dem 1. c. mitgeteilten t)bergang in  2-Azoxy-p- 
cymol bei der Einw. von NaOC2H5. Bei der Einw. von Na-Acetat in Eg. erhalt man 
neben einem Azoxy- u. Azocymol enthaltenden roten Ol geringe Mengen einer farb- 
losen Verb., die mit Vorbehalt ais III formuliert w ird.— y-Terpinen gibt ein zurKenn- 
zeichnung geeignetes Tetrabromid vom F. 128°. — Bei den Verss. mit Seefenchelól 
zeigte sich, daB bestimmte Fraktionen sich auch nach mehrmaliger Dest. an der Luft 
immer wieder triibten. Die Trubung besteht aus konz. HzOt , das bei langerem Stehen in 
betrachtlicher Menge ausgeschieden wird; I geht hierbei vollstandig in p-Cymol Iiber:
CioH10 -J- 0 2----y  C|jHi4 -f H ,02. Spuren von Hydrochinon verhindern die Bk. —
p-Cymol ist auch das Hauptprod. der Einw. von Sauerstoff u. Os auf I ;  das nach 
Analogie zum Vorh. des Pinens u. Cyclohesens zu erwartende Thymochinon entsteht 
nur in Spuren. — Beim Vers., I mit H 2 -f- Pd in A. zu hydiieren, erfolgt heftige Rk., es 
werden nur 25% der berechneten Menge H2 aufgenommen. Das Hydrierungsprod. ist 
gegen Bonzopersaure bestandig; nahere Unters. hat ergeben, daB I  durch Pd zu 
Menthan, Menthen u. p-Cymol disproportioniert wird (vgl. Wjeland, Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 45 [1912]. 486 iiber das Verh. des analog gebauten 1,4-Dihydronaphthalins).
— a.-Terpinen (V) wurde aus Terpinendihydrochloiid u. Anilin nach WALLACH 
(LlEBIGs Ann. 350 [1906]. 148) gewonnen; der Roh-KW-stoff gibt im Vakuum ais 
Hauptfraktion V, in den hóhersd. Fraktionen y-Terpinen u. Terpinolen. Die an V 
ermittelten Konstanten stimmen gut mit denen von v. A tjw ers (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 42 [1909]. 2420) iiberein, die ubrigen Werte der Literatur weichen stark ab.
V yerhiilt sich gegen Pd-H2 bei Zimmertemp. ganz ahnlich wie I; nach der Dispro- 
portionierung ist der gróBte Teil der titrierbaren u. leicht hydiierbaren Doppelbin- 
dungen rerschwunden. Ein ahnliches Verh. gegen Pd zeigen auch a-Phellandren u. 
Limonen. Die katalyt. Hydrierung mit Pd Yerlauft also auch bei Zimmertemp. nicht 
immer ohne Bindungsverschiebung.
C H o tj  p  t t  .  ^ ^ 2\ n c i  CH C H ^  CH

7 \C H , ■ C H / 3 ° 3 7  \ C H 2 • C /  3 3 7 \ _ /  3
I II N-OH III  Ń(CO-CH3)-OH

HO
/'■---- \  S CE • CH\IT  c3h 7<  > c h 3 y  c3h 7-c<  > c -c h s
\ /  ^ C H j-C H /

NHj
V e r s u c h o .  y-Terpinen (I). Durch Fraktionierung von „Thymen“ (Kp. 179 

bis 181°, D .« 0,8557, «D =  +0° T). Kp.760 183°, Kp,18 72,5°; D.154 0,853, D.2°4 0,849; 
n D“ 5 =  1,4765, n,,15'6 =  1,4720, nD15’6 =  1,4754, n / 5'6 =  1,4827, n / 5̂  1,4894. 
Verbrennungswarme 10799 cal/g bei konstantem Druck. Geh.-Best. der KW-stoff- 
fraktionen durch Titration mit Benzopersaure nach M eerw ein  (C. 1926. II. 1142). 
y-Terpinen muB wegen der Leichtigkeit der Autosydation in mit gefiillten Flaschen 
oder besser in EinschmelzgefaBen aufbewahrt werden u. ist so jahrelang haltbar. — 
I gibt mit 0 2 in Ggw. von Os ein nach Thymochinon riechendes Destillat, aus dem 
sieh p-Cymol (Kp.17,e 66,6^—66,8°, D.2°4 0,8568, nc2° =  1,4897) abtrennen lafit. Beim 
Schiitteln mit Pd-H2 in A. unter N geht y-Terpinen mit Kp.,52 182,5°, D.1717 0,852, 
nnlS =  1,476 unter heftiger Rk. in ein Prod. mit Kp.752 174—176°, D.1717 0,841,
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nD15 =  1,476 uber, dag nur 9% Ci0H 16 bzw. 18% C10H18 enthalt. Bei der Fraktio- 
nierung dieses Prod. roichern sich p-Menthan im Yorlauf, p-Cymol im Nachlauf an. — 
y-Terpinentetrabromid Cj0H1()Br4. Aus I u. Brom in PAe. unter Eis-NaCl-Kiihlung. 
Blattchen. F. 128° (goringe Zers.). Loslieh in Essigester bei 17° zu 5,5%. — y-Ter- 
pinennitrolpiperidid C15H26ON2. Tafeln. F. 149°. — y-Terpinennitrosat Cj0H16O4N2. 
Aus I, Athylnitrit u. HC1 in A. Nadeln aus Essigestermothanol +  W. F. 116° (Zers.). — 
Acetat des 2-Hydroxylamino-p-cymols C12H170 2N (III ?). Beim Erwarmen von II mit 
1 Teil Na-Aeetat u. 10 Teilen Eg. auf dem W.-Bade. Krystalle aus Methanol. F. 144°. 
Meist 11., zwl. in Methanol, A., PAe. Unl. in 1—2%ig. NaOH. Gibt mit verd. H2S04 
p-Aminothymol (IV) (F. 180°), mit Cr03 Thymochinon, mit Benzopersa/ure in Chlf. 
Nitroso-p-cymol (F. ca. 77°). — Beim Vors., 2-Hydroxylamino-p-cymol durch Red. yon 
2-Nitro-p-cymol mit Al-Amalgam nach A u s t e r w e il  (C. 1927. II. 247) darzustellen, 
erhielten Vff. stets reichlich 2-Aminocymol (ais Sulfat leicht abscheidbar) u. gelegentlich 
etwas p-Aminolhymól. AuSTERW EIL hat violleiclit nur Aminothymol in Handen 
gohabt. — Phenylcarracrylhamsloff, F. 203°. — 3-Amino-p-cymol (Thymylamin). 
Darst. nach W id m a n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 15 [1882], 166); das Verf. von L l o y d  
(Ber. Dtsch. chom. Ges. 20 [1887]. 1259) ist schlechter. Kp.,60 238—242°. Phenyl- 
thymylliamstoff C17H20ON2. F. 183—184°. — a-Terpinen (V). Dio Hauptfraktion des 
aus Terpinendihydrochlorid nach WALLACH dargestellt en KW-stoffs hat K p.,„ 173,5 
bis 174,8° (starko Verharzung), D.18'3, 0,8382, D.19'64 0,8375, nD19'7 =  1,477. Dio 
Titration mit Benzopersaure ergibt 99% C10H10; die Rk. Yerlauft zunachst sehr rasch, 
dann langsamer; 50% sind nach 30 Sek., 90% erst nach 2 Stdn. oxydiert. Darst. 
eines Tetrabromids oder Nitrosochlorids gelang nicht; das Nitrosit hat F. 155°. Aus 
den hohersd. Fraktionen Terpinolenielrabromid (F. 115—116°) u. y-Terpinolentetra- 
bromid (F. 129°). — V zeigt nach Schiitteln mit Pd-H2 Kp.752 168—173°, D.154 0,839, 
nD13 =  1,472; Titration mit Benzopersaure 15% Ci0H18. Bei der Hydrierung von V 
mit H2 +  Pd werden 9% der fiir C10Hie — Y Cj0H20 berechneten Mengo H2 auf- 
genommen. — a-Phellandren (Kp.754 173—175°, Kp.ls 60—60,5°, D.15, =  0,844, 
nn17 5 =  1,4737; [a]n =  —115°) hat nach Behandlung mit Pd Kp. 173—i78°, 
Kp.J5 61—63°, D .«4 0,839—0,840, nD=° =  1,4700, [a]D =  — 5 bis — 10°; Titration 
mit Benzopersaure 27% C10H16. Bei der Hydrierung mit H2 +  Pd werden 23% der
fiir C10H16---->-CI0H20 berechneten Menge H2 aufgenommon; das Hydrierungsprod.
hat Kp.758 1 71—175°, D.164 0,828, nc17,5 =  1,463, an =  ±0. (Ber. Dtsch. chem. Ges.
63. 1714—21. 9/7. 1930. Berlin, Hofmannhaus.) Os t e r t a g .

Friedrich Richter und Werner Wolff, Die physikalischen Konstanten des p-Cymols 
und einiger verwandter Verbindmgen. Uber p-Cymol liegon zahlreicho physikal. An- 
gaben vor, doch ist in vielen Fallen dio fiir die Beurteilung der Reinheit sehr wichtige 
Horkunft nicht angegeben. Ein Teil der alteren Praparate ist anscheinend aus Campher 
mit Hilfe von P2S5 dargestellt worden, wobei auch m-Cymol u. Tetramethylbenzol 
entstehen. Neuerdings dargestellto synthet. Praparate (V. AUTYERS u . K.OLLTGS,
C. 1923.1. 298; E is e n l o h r  u . S c h u l z , C. 1925. I. 52; B e r t , C. 1926 .1. 894) waren 
ebenfalls nicht einheitlich; im allgemeinen werden Mengen von 20 bis 30 g dargestellt, 
wahrend zur Kontrolle der Einheitlichkeit mindestens mehrere 100 g notig sind. 
Vff. untorsuchten p-Cjrmol aus Campher (mit P2Os) (I), aus finn. Sulfitterpentin (II),

F. Kp760 (korr.) D420 nDS° Tl M n s°Uj,

I -72,3° 177,3--177,4° 0,8570 1,4865 1,4904 1,5007 1,5094
I I -67,7° 177,3° 0,8580 1,4865 1,4904 1,5009 1,5097

I I I — 177,4--177,6° 0,857 1,4861 1,4894 1,5002 1,5086
IV — 177,4--177,5° 0,856 1,4859 1,4S99 1,5000 1,5086

aus deutschem Sulfitterpentin (HI) u. aus Ajowandl (IV). I hatte auch nach mehr- 
maliger Behandlung mit KMn04, Dest. uber Na u. Waschen mit H jS04 unscharfen Kp., 
bei der Fraktionierung von 2 kg wurden Toluol enthaltende Vorlaufe (Kp.760 von 130° an) 
u. sehr iibelriechende, P-haltige Nachlaufe abgetfennt; die Nachlaufo rauchen in h. 
Zustand an der Luft, dio P-Verbb. rerdecken den mohrenartigen Geruch des p-Cymols 
vollstandig. II u. n i  wurden mit konz. H2S04 gowaschen u. fraktioniert. IV \TOrdo 
aus Thymen (vgl. yorst. Ref.) diu-ch Behandlung mit KMn04, Dest. uber Na (danach 
noch opt.-akt.) u. 10-maligem Waschen mit H2S04 abgetrennt. Das reinste Praparat 
ist I, prakt. ident. damit ist II, dessen unscharfer F. auf eine geringe Yerunreinigung
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deutet. Verbrennungswarme von I 10422 cal/g, von II 10416 cal/g (konstantes Vol.). — 
m-Cymol. Aus d-Fenehon u. P20 5 nach W a l l a c h  (L ie b ig s  Ann. 275 [1893]. 158. 
284 [1895], 324). Nach Behandlung mit konz. H 2S04 u. mit Na Kp.„,00 175,6—175,8°
(korr.); Kp.17,c 66,5°, D.20., 0,8606  ̂ nD10 =  1,4968, 'n D20 =  1,4920', n t 1M =  1,4885, 
n^19,0 =  1,5028. Verbrcnnungs\varmc 10449 cal/g (konstantes Ybl.). Wird beim 
Abkiihlcn zśihfl. u. erstarrt unterhalb — 100° glasartig. — Fiir Dipenten wird im all- 
gemeinen Kp. 175—176° angegeben, abweichende Angaben existieren fiir ein Praparat 
aus Terpineol (Kp. 180— 181°; K a y  u . P e rk in , Journ. chem. Soc., London 89 
[1906]. 580) u. fiir eins aus Dipentendihydroehlorid (Kp. 177—178°; WALLACH, 
L iebigs Ann. 374 [1910], 216); in den hóhersd. Anteilen des Praparats aus a-Terpineol 
( + K H S O j )  lieC sich durch Dest. grófierer Mengen im Vakuum Terpinolen (Tetra- 
bromid, F. 116°) nachweisen. Die Dipentenfraktion hatte Kp.;60 177,9—178,1° (korr.), 
nn16 =  1,4743. Dipenten aus d- u. 1-Limonen zeigte Kp.760 1 78,0° (korr.), Kp.15 64,4°, 
nn18 =  1,4727. — d-Limonen aus Kummelol: Kp.755 177,6—177,8° (korr.), Ivp.,5 64,4°, 
no17 =  1,473, [a] =  +124°. l-Limorien aus Templinol: gleiche Kpp., D.14, 0,8472, 
D.20'6, 0,8417, n D14 =  1,4740, nD17'2 =  1,4727, [a]D =  —121°. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 1721—25. 9/7. 1930. Berlin, Hofmannhaus.) O s te r ta g .

Karl Ziegler und Walter Sauermilcli, Synłhetische Versuche in der Gruppe 
arylierler AIlenderivale. Vff. berichten iiber eine Reihe erfolgloser Verss., die von 
VAN!T H o f f  vorausgesetzte Allenasymmetrie zu yerwirklichen. Die Einw. von 
p-Chlordiphenylvinylbromid auf bas. monosubstituierte Benzophenone fiihrte nicht 
zu krystallisierten Tetraarylallenen, aueh die Salze dieser Substanzen zeigten kol- 
loidalen Charakter. Vom Methenyl-bis-[l-phenyl-3-methylpyrazolon-(5)] (I, X =  H) 
liefJ sich wohl ein Bromdcriv. (I), X =  Br) erhalten; aus diesem Bromwasserstoff 
abzuspalten, gelang jedoch nicht. — Diphenylvinylmagnesiumbromid gibt mit Benzoyl- 
ameisensiiureester a,'/,y-Triphenyl-a-oxyvinylessigsauremethjdester (II). Beim Vers. 
der Uberfiihrung in l,l,3-Triphenylallen-3-carbonsiiureester (HI) fand jedoch nur 
Umlagerung in cc,y,y-Triphenyl-y-oxycrotolaeton (IV) statt. Umgekehrt gibt dieses 
bei der katalyt. Hydrierung a,y,y-Triphenjrlbuttersaure (V). Die Konst. von IV wurde 
noch durch Syntheso erwiesen: Es entstand mit Na-Alkoliolat aus ot,y,y-Triphenyl- 
/?-brom-y-oxybutyrolacton (VI), das seinerseits aus a,y,y-Triphenylvinylessigsauro (VII) 
u. Brom leicht zuganglich ist. — Da Tetraphenylallen leicht zuganglich, Triphenyl- 
allen nicht existenzfahig ist, stellen Vff. das l,l,3-Triphenyl-3-methylallen (XI) dar: 
Das aus /?-Methylhydrozimtester (VIII) u. Phenyl-MgBr wie iiblich (iiber das Car- 
binol IX) darzustellende 1,1,3-Triphenylbuten (X) geht bei der Addition yon Brom

. G,------ ,C—CH—CX,---- T|C • CH, C9H5̂ p _ p „  - . />  “
k Q cO OcT J n  C.H > ° T iCH C\g*0()B

?  51 ę .g .% c = c = c < o .- H.

CH3

CeH5̂ c .
C .H > V

0 -

C,H#> U

C.H,

-C H = C -C 6H6 
------- ĆO IV

CJI, C«H, III 'COOR

CH-CH-C6H5 
TII ĆOOH

^ { |5>CH.CH2.CH-C6H6
*̂0 fi I

V COOH 

Ć»H« • CH • CH, • COOR
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o ---------
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u. darauffolgenden Abspaltung von 2 Moll. HBr in XI iiber, dessen Struktur aus der 
Ozonisation zu Benzoplienon u. Aeetophenon (u. C02) folgt. Mineralsauren lagern 
in bekannter Weiso um, wobei wahrscheinlich ein Gemisch der moglichen Isomeren 
XII u. XIII entsteht. Eg. oder Essigsaureanliydrid fiihrt zu einem gesatt. Isomeren 
unbekannter Sti-uktur, das auch aus 1,3,3-Triphcnyl-l-methylallylalkohol (XIV) ent
steht. Wabrend sich im a-Methylstilben durch sukzessive Behandlung mit Phenyl- 
isopropylkalium u. C02 ein Methylwasserstoffatom durch Carboxy] ersetzen laBt 
(ZlEGLER u. CROSZMANN, C. 1929. II. 2185), entsteht aus XI bei analoger Umsetzung 
ein Harz. — XI laBt sich nicht wie aus X auch aus l,l,3-Triphcnylbuten-(2) (XV) er
halten; os entsteht bei dor Abspaltung des ersten Mol. HBr aus dem entsprechenden 
Dibromid iiber XVI unter Allylverschiebung XVH, wie durch die Fahigkeit der Verb., 
ein Pyridiniumsalz zu geben, erwiesen ist.

V e r s u c h e. Brommcthenyl-bis-[l-phenyl-3-methylpyrazolcm-(5)], C21H,..02N4Br 
(I, X =  Br). Aus I (X =  H) wird mit Na-Methylat in ĆH3OH das Na-Salz, aus diesem 
in W. mit AgN03 das Ag-Salz hergestellt u. letzteres in Chlf.-Suspension bromiert. 
Golbo Nadeln, F. 138° (Zers.). Schon bei kurzem Kochen mit A. wird das Brom durch 
Wasserstoff substituiert. — a,y,y-Triphenyl-a-oxyvinylessigsuuremethylesler, C23H20O3 
(II, R =  CH3). A us Benzoylameisensauremethylester u. Diphenylvinyl-MgBr~ in 
Kiiltemischung. Aus CH3OH weiBe Nadeln, F. 128°. H2S04 fiirbt rot, dann schnell 
gelb. — a.,y,y-Triphenyl-y-oxycrotolacUm, C22H J60 2 (IV). Aus dem vorigen mit methyl
alkohol. H2S04 oder konz. H2S04, Al-Phosphat oder Thionylchlorid in Py. Aus A. 
oder Eg. seidonglanzendo Nadeln, F. 156°. Katalyt. Hydrierung in A. gibt die be- 
kannte a,y,y-Triphenylbuttersaure V, F. 112°. — ct,y,y-Triphenyl-cc-acetoxyvinylessig- 
sauremethylesler, C25H220 4. Aus II mit sd. Essigsiiureanhydrid neben IV. Derbe 
Krystallchen, F. 151°. — a,y,y-Triphenyl-y.-oxyvinylessigsaure, C22Hla0 3. Aus II 
mit methylalkohol. Kali. WeiBe Krystalle, F. 145° (Zers.). Gibt beim Schmelzen IV.
— a,y,y-Triphenyl-f}-brom-y-oxybutyrolaclm, C22H170 2Br (VI). Durch Bromierung 
von Triphenylvinylessigsaure (ATI) oder ihrem óligen Methylester in Chlf. Aus Eg. 
Blattchen, F. 169“. Alkoli. Na-Athylat gibt IV. — l,l,3-Triplimylbutanol-(l), C22H220 
(IX). Aus /?- Methyl hydrozi in test or (VIII) u. Phenyl-MgBr. Aus Benzin oder CH3OH, 
F. 90—91°. — l,l,3-Triphenylbuten-(l), C22H20 (X). Aus dem vorigen mit Eg.-H2S04.
Ol, Kp.33 244°. — 1,1,3-Triplienyl-2-brombuten-(l), C22H]9Br. Aus dem vorigen mit 
Brom im Chlf. u. therm. (100°) Abspaltung von 1 Mol. HBr. Aus CH3OH Blattchen, 
F. 107,5—108,5°. — 1,3,3-Triplienyl-l-methylallen, C22HJ8 (XI). Aus dem vorigen 
mit methylalkohol. NaOH. Aus A. F. 102°. Red. mit Na u. A. lieferte das 
ólige 1,1,3-Triphenylbutan, das zur Identifizierung durch sukzessiye Einw. von 
Phenylisopropylkalium u. C02 in a,a,y-Triphenylvaleriansaure, C23H220 2 (XVIII) vom
F. 138° (aus Eg.) iibergefuhrt wurde. Behandlung von XI mit Eg.—H2S04 lieferte 
ein Gemisch von XEE u. XHI (dio pro Mol. nur e i n e  Doppelbindung enthalten), aus 
dem sich bei langorem Stehen Krystalle vom F. 56° abschieden. — 1,3,3-Triphenyl-
l-methylallylalkohol-(l), C22H20O (XIV). Aus Aeetophenon u. Diphenylvinyl-MgBr. Aus 
PAe. F. 61°. — KW-stojf C22H1S. Aus dem vorigen oder aus XI mit W.-Eg., F. 163°.—
l,l,3-Triphenylbulen-(2), C22H20 (XV). Aus Diphenylpropiophenon u. Methyl-MgBr iiber 
das nicht in Substanz isolierte Ćarbinol. Ol, Kp.12 234°. Gibt bei der Ozonisation Aceto- 
phonon, boi der Bromierung in Chlf. u. Behandlung des Rohprod. mit Py. ein sieh wohl 
von XVII ableitendes Pyridiniumsalz, C27H24NBr, aus h. W., F. 222". (Ber. Dtsch. 
chem. Gos. 63. 1851—64. 9/7. 1930. Heidelberg, Univ.) B e r g m a n n .

Montague Alexandra Phillips, Die Hydrolyse von Diacetyl-o-diaminen. Vf. 
untersucht den Verlauf der Hydrolyse von Diacetyl-o-diaminen, die z. B. beim 4-Nitro-
1,2-diacelammobenzol (I) bzw. 5-Nitro-l,2,4-triacelaminobenzol (U) unter BIdg. der 
entsprechenden Benzimidazole u. in goringerem AusmaB von 4-Nitro-l,2-diamino- 
benzol bzw. 5-Nitro-l,2,4-triaminobenzol verlauft, wobei bei Fortschreiten der Rk., 
unabhangig von der Konz. der Mineralsaure, dio Menge des Diamins proportional 
mit der Zunahme der Menge der Ringkomponente abnimmt. Da bei Verwendung 
von m e t h y l a l k o h o l .  HC1 ais hydrolyt. Agens die entstandene, die Imidazol- 
bldg. fórdernde Essigsaure ais Methylacetat abgefangen, sohin die Diaminbldg. be- 
giinstigt wird — aus I oder II bzw. Diacetyl-o-phenylendiamin (III) entsteht bei 160° 
fast nur bzw. ausschlieBlich das Diamin —, wahrend mit h. w s s. HC1 aus HI sich 
nur das Benzimidazol, aber kein Diamin ergibt, so muB (auch mit Riicksicht auf die 
Bestandigkeit der Ringkomponente gegen h. konz. HC1) sowohl die Imidazol-, ais 
die Diaminbldg. vom Diacetylderiv. event. iiber das Zwisehenstadium des Monacetyl-



1374 D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1930. II.

d eriv . (vgl. PHILLIPS, C. 1928. I .  1657), au s e rfo lgen , w eshalb  fo lgender R k .-V erlau f 
w ahrsc łie in lich  is t :

Ahnlich verlauft auch die Hydrolyse der Nitrodiacetyl-o-diamine mit kaust. Alkalien. 
Da sich bei alkal. Red. (NHr Sulfid) von 2,4-Dinitroacelanilid neben 4-Nitro-2-amino- 
accłanilid dasselbe 5-Nitro-2-methylbenzimidazol ergibt wie bei der sauren Monacety- 
lierung von 4-Nilro-l,2-diaminobenzol (neben 5-Nitro-2-aminoacelanilid), scheint die 
Ringkomponente in beiden Fallen, unabhangig vom anderen Rk.-Prod., direkt aus 
dem Ausgangsmaterial gebildet zu werden. Ahnlich diirften die Verhaltnisse auch 
in der 1-Methylbenzimidazolreiho liegen. So ergibt die Behandlung von 4-Nitro-2- 
acetaminometliylanilin mit methylalkoh. HCl eine Mischung von 5-Nilro-l,2-dimcthyl- 
benzimidazol u. 4-Nitro-2-aminonielhylanilin. Bei Verwendung von h. wss. HCl hin- 
gegen kann Parallelitiit beobachtet werden zwischen der Zeit, in der die r  e i n e 
cycl. Komponente erhalten wird u. der Zeit, die zur Bldg. des r  e i n e n Imidazols 
aus dem Methylanilinderiy. u. Eg. in Ggw. von Mineralsaure erforderlich ist. Die 
Nitrierung von 5(G)-Acetamino-2-methylbenzimidazol ergab 6{5)-Niiro-5(6)-acetamino-
2-methylbenzimidazol, dessen Konst. erwiesen wurde durch Desaminierung der ent- 
sprechenden Aminoverb., wobei 5(6)-Nilro-2-meihylbenzimidazol in guter Ausbeute 
entsteht. 1,2,4-Triacelaminobenzol liefert bei Nitrierung das 5-Nitroderiv., was durch 
Oberfuhrung in 6(5)-Nilro-5(6)-amino-2-methylbenzimidazol erwiesen wurde. Hieraus 
folgt die Konst. fiir das 5-Nitro-l,2,4-triaminobenzol u. dessen Red.-Prod., das 1,2,4,5- 
Te.tramindbe.nzol (IV) (vgl. N ie t z k i  u. H a g e n b a c h , Bor. Dtsch. chem. Ges. 20 
[1887]. 329). Die Red. von 5(6)-Nitro-6(5)-acelaini7io-2-methylbenzimidazol fuhrt zu 
5(6)-Amino-6{5)-aceiamino-2-methylbeńzimidazol, welche Verb., wie auch das 5,6-Di- 
acctamino-2-methylbenzimidazol, bei Behandlung mit sd. verd. Mineralsauren rasch 
in a.-2,2'-Dirnetliylbenzbisimidazol iibergeht, das auch leicht aus IV oder 5,6-Diamino-
2-methylbenzimidazol (V) (vgl. Kym u . R a t n e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912], 
3249) durch Behandlung mit Eg. u. HCl liervorgeht. In  Ggw. von HCOOH u. H C l 
wird a-2-iIethylbenzbisimidazol aus V u. a.-Benzbisimidazol aus IV erhalten. Bei Red. 
von 6(6)-Nitro-2-methylbenzimidazol-6{5)-arsinsdure wurde die entsprechende Amino- 
verb. gew'onnen.

V e r s u c h e. 4-Nilro-2-aminoacetanilid, CsH903N3. Kochen von 10 g 2,4-Di- 
nitroacetanilid mit 50 ccm einer 6%ig. Ammonsuifidlsg. durch 15 Min., Stellung auf 
Kongoaciditat mit HCl u. Zusatz von iiberschussigem Na-Acetat zur filtrierten Lsg. 
Estraktion mit 2-n. NaOH-Lsg. u. Fallung des Auszugs mit Eg. ergab das 5-Nitro-
2-methylbenzimidazol, F. aus A. 221°. Der Extraktionsriickstand, F. aus A. 205°, 
war das 4-Nitro-2-aminoacetanilid. — 5-Nitro-2-aminoacetanilid. Zusatz von 10 ccm 
Acetanhydrid zu einer Lsg. von 5,4 g 4-Nitro-l,2-diaminobenzol in 20 ccm W. +
5 ccm HCl (1,16), hiorauf sofort von iiberschussigem Na-Acetat bis zur Beseitigung der 
Kongoaciditat befreien. Nach 15 Min. Ausziehen der gelben Ausscheidung mit 2-n.NaOH- 
Lsg., in die wieder das 5-Nitro-2-methylbenzimidazol geht. Der wiederholt aus A. 
krystallisierte Riiekstand, F. 195°, ist das 5-Nitro-2-aminoacetanilid von yiel schwaeher 
bas. Charakter ais das entsprechende 4-Nitroderiv. — 5{6)-Nitro-6(5)-acelaminobenz- 
imidazol, G1()Hlo03N.. Zufiigung einer Mischung von 9 g  5(6)-Acetamino-2-methyl- 
benzimidazol u. 5 g KN03 bei 0—5° zu 60 ccm H2S04, GieCen in 11 Eiswasser nach 
1 Stde. u. Alkalisieren bei 50“ mit 15°/0'g- wss. NH3. Krystallisation des mit W. ge- 
waschenen gelben Nd. aus 50°/oig- A. Orangegelbe Nadeln, F. 235°. — 5(6)-Amino- 
6(5)-acetamino-2-methylbenzimidazol, C10H12ON4. Red. vorst. Verb. mit Fe u. sd. 
verd. Eg., Nadeln, F. iiber 300°. — Dihydrochlorid, CwHn ON4, 2 HCl. — Triazol- 
deriv., CwH„ONit Prismen aus sd. W., bei 300° noch nicht schmelzend. — 5,6-Diacet- 
amino-2-inetnytbenzimidazol (vgl. K y m  u . R a t n e r , 1. c.). Einw. von Acetanhydrid 
auf vorst. Imidazol. Farblose Nadeln, F. aus W. uber 300°. —  5-Nitro-l,2,4-triacel- 
aminobenzol, Cn Hu ObNt. Zufiigung einer Mischung von 15 g 1,2,4-Triacetamino- 
benzol +  6,6 g KN03 bei 5—10° zu 75 ccm H2S04. Nach 1 Stde. (bei 10°) Giefien

N

R-CeH3(NHCOCH3),

/  |HOAe 
R-C6H8(NHa)-NHC0CH3 R-C6H:)(NH,)2
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auf Eis u. Waschen der Nitroyerb. Gelbe Prismen aus Eg., F. 261°; noch etwas weniger 
reine Verb. aus der Mutterlauge. — 5-Nilro-l,2,4-lriaminobenzol ergibt sich bei Hydro- 
lyse yorst. Acetylderiv. (HC1). Tiefrote Nadeln aus wss. A., F. 210°. Nebenbei wird 
5[6)-Nitro-6(5)-amino-2-methylbenzimidazol erhalten, rote Prismen aus A., F. 292°. — 
Hydrochlorid, C'a/ /802iV4, HOL, braune Nadeln. — 5(6)-Nitro-2-methylbenzimidazol. 
Aus der Diazoverb. des 5(6)-Nitro-6(5)-amino-2-methylbenzimidazols mit sd. A. — 
Das 5,6-Diamino-2-methylbenzimidazol ergibt sich ais Dihydrochlorid, CsH10Nit 2 HGl, 
bei Red. yon 5(6)-Nitro-6(5)-amino-2-methylbenzimidazol mit 30 ccm sd. 5-n. HC1 
u. 8 g Sn. Eindampfen des vom Sn mit H2S befreiten Filtrats im Vakuum. Triazol- 
deriv., CSH7NS, F. iiber 300°. — 5(6)-Nitro-2-viethylbenzimidazol-6(5)-arsinsdure,

• GsHgOsN3As. Darst. nach derRk. yon B a r t  durch Diazotierung von 7,5 g 5(6)-Nitro- 
6(5)-amino-2-methylbenzimidazol in 30 ccm W. +  30 g Eis mit 12 ccm 10-n. HC1 
u. 3 g NaN02 bei 0° u. Zufiigung der Diazolsg. bei 50° zu einer Na-Arsenitlsg. (5,4 g 
As20 3 u . 8 g "NaOH in 15 ccm W.) +  7 ccm 2-n. CuS04-Lsg. Filtration nach 30 Min. 
(bei 60°), Ansauern gegen Lackmus, Filtration u. schwache Sauerung gegen Kongorot. 
Hellgelbe, hexagonale Platten aus Eg., bei 300° noch nicht schmelzend. Die Saure 
yertragt 2-std. Kochen mit 20%ig. Atzalkalilsg. ohne Zers. Das Ca- u. Mg-Salz sind 
amorph, das Ba-Salz bildet feine Nadeln. — 5(6)-Amino-2-methylbenzimidazol-6(5)- 
arsinsaure, GsH10OsN sAs. Red. yorst. Verb. mit frisch gefalltem Fe(OH)2 bei 60°. 
WeiBe Nadeln yon amphoterem Charakter. Acetylderit., CwHllsOlN3As, farblose 
Prismen. — 1,2,4,5-TelraminobenzolUlrahydrochlorid. Red. von 5-Nitro-l,2,4-tri- 
aminobenzol mit Sn u. sd. 5-n. HC1. Gibt bei Behandlung der wss. Lsg. mit NH3 u. 
Acetanhydrid 1,2,4,5-Tetracclaminobcnzol. — a-Benzbisimidazol, CsHeNt. Behandlung 
yorst. Hydrochlorids mit sd. HCOOH (1 Tl.) u. 5-n. HC1 (5 Tle.) wahrend ł/2 Stde. 
u. Alkalisieren mit NH3. Amorphe, weifie M., bei 300° noch nicht schmelzend. — 
a.-2-Methylbenzbisimidazol, (?9flflA74. Erhitzen yon 2 g des Dihydrochlorids yon V 
unter RiickfluB wahrend 30 Min. mit 6 ccm 5-n. HC1 u. 2 ccm HCOOH u. Fallung 
mit NH3. Amorpher bei 300° noch nicht schmelzender Korper. — a-2,2'-I)imełhyl- 
benzimidazol. Darst. a) aus V mit Eg. u. 5-n. HC1; b) aus 5,6-Diacetamino-2-methyl- 
oder 5(6)-Amino-6(5)-acetamino-2-methylbenzimidazol u. 5 Tin. sd. 5-n. HC1; c) durch 
Einw. von 2 Tin. Acetanhydrid u. 3 Tin. sd. 5-n. HC1 auf das Hydrochlorid yon IV. 
WeiBe, amorphe M., bei 300° noch nicht schmelzend. — 4-Nitro-2-aminomethylanilin. 
Red. von 2,4-Dinitromethylanilin mit wss. NH4-Sulfidlsg. — 4-Nitro-2-acetamino- 
methylanilin, CdHJ103Ns. Einw. yon Acetanhydrid auf yorst. trockene Verb. oder 
yon Na-Acetat auf die wss. Lsg. des Hydrochlorids yorst. Verb., gelbe Rhomben aus 
Aceton, F. 185°. Die Methylaminogruppe laBt sich auch mit viel iiberschussigem Acet
anhydrid u. geschmolzenem Na-Acetat wegen Anwesenheit von N 02 in 4-Stellung 
nicht acetylieren. — Q u a n t i t a t i v e  V e r f o l g u n g  d e r  B l d g .  v e r -  
s c h i e d e n e r  I m i d a z o l e :  1. 5-Nitro-2-methylbenzimidazol (VI), das gegen
10-n. HC1 bei 160° u. sd. 50%ig. NaOH-Lsg. bestandig ist. Die allgemeine Analysen- 
methode bestand im Abziehen aliąuoter Teile der Rk.-Mischung (yon unverandertem 
Ausgangsmaterial eyent. yorerst abfiltrieren) zu yerschiedenen Zeiten, rascher Kiihlung, 
Behandlung mit Na-Acetat, Extraktion der Ausscheidung mit iiberschiissiger 2-n. 
NaOH; im Riickstand das Nitrodiamin, die Lsg. ergibt beim Ansauern mit Eg. das 
Imidazol. Eindampfen der yereinigten Mutterlaugen zur Trockene u. Extraktion 
des Riickstands mit Aceton. Der Acetonriickstand wrird wieder mit Atzalkali in seine 
zwei Komponenten zerlegt. a) Bldg. von VI aus 4-Nitro-l,2-diaminobenzol mit sd. 
Acetanhydrid (1 Tl.) +  HC1 (5 Tle.) (Tabelle). b) Aus 4-Nitro-l,2-diacetaminobenzol 
u. 5 Tin. sd. HC1 (Tabelle). c) Aus 4-Nitro-l,2-diacetaminobenzol u. 25%ig. Atzalkali
lsg. (Tabelle). d) Aus 4- u. 5-Nitro-2-aminoacetanilid u. 5 Tin. sd. 4-n. HC1. e) Bldg. 
von VI u. von 4-Nitro-l,2-diaminobenzol aus 4-Nitro-l,2-diacetaminobenzol u. 5 Tin. 
sd. 20%ig. methylalkoh. HC1 (Tabelle). Bei Vornahme dieser Rk. im Einschmelz- 
rohr durch 3 Stdn. bei 160°, Verd. mit 10 ccm W. u. Alkalisierung mit NaOH wurde 
nur 4-Nitro-l,2-diaminobenzol u. kein Imidazol erhalten. — 2. Bldg. yon 5(6)-Nitro- 
6(5)-amino-2-methylbenzimidazol aus 5-Nitro-l,2,4-triacetaminobenzol u. 5 Tin. sd. 
HC1 (Tabelle). — 3. a) Bldg. von Benzimidazol u. 2-Mełhylbenzimidazol aus o-Phenylen- 
diamin, sd. HCOOH (1 Tl.) oder Acetanhydrid (1 Tl.) u. 4-n. HC1 (5 Tle.). Best. un- 
yeranderten Diamins ais Triazol mit NaN02 u. des Imidazols im mit NH3 alkalisierten 
Filtrat (Tabelle). b) Bldg. von 2-Methylbenzimidazol aus Diacetyl-o-phenylendiamin 
u. sd. 2-n. oder 4-n. HC1 (5 Tle.) oder 25%ig. Atzalkalilsg. Nur Spuren yon Triazol 
u. iiber 80% Ausbeute an Imidazol. — 4. Bldg. von N,N'-Dimethyl-o-phenylendiamin.
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Aus 2 g LII durch 3-std. Erhitzen bei 160° im Einschmelzrolir mit 10 ccm 20%ig. 
methylalkoh. HC1. Alkalisieren der Lsg., Extraktion mit A., der nur das Diamin,
F. 3-1° aus Aceton, aber kein Imidazol hinterlaCt. — 5. Bldg. von 5-Nitro-l,2-dimethyl- 
benzimidazol. Die Trcnnung der Basen vom Imidazol geschieht hier durch fraktionierte 
Krystallisation aus 70%ig. A. a) Aus 4-Nitro-2-aminomethylanilin, sd. Acetanhydrid 
(1 Tl.) u. 4-n. HC1 (Tabelle). b) Aus 4-Nitro-2-acetaminomethylanilin u. sd. 4-n. HC1 
(Tabelle). c) Aus 5 g 4-Nitro-2-acetaminomethylanilin u. 25 ccm sd. 20%ig. methyl
alkoh. HC1 (1 Stde. unter RuckfluB). Der in 10 ccm W. gel. Eindampfriickstand wird 
nach Filtration mit NH3 alkalisiert u. aus A. fraktioniert. (Journ. chem. Soc., London 
1930. 1409—19. Juni. Wandsworth, Res. Lab., Messrs. May & Baker, Ltd.) H e r z o g .

K. Ziegler und H. Zeiser, Untersucliungen iiber alkaliorganische Verbindungen. 
VII. Mitt. Alkalimetallalkyle mul Pyridin. (Vorl. Mitt.) (VI. vgl. C. 1930. 1. 3045.) 
Vff. klaren die friiker gemachte Beobachtung, daB Py. das rote Phenylisopropylkalium

entfarbt, dahin auf, daB sich Alkalialkyle an die
I II , .__ p i C—N-Doppelbindung des Py. addieren. Die untersuchten

IM I Lithiunwerbb. reagieren unter Erwarmung n ach  neben-
R stehendem Schema. Die erhaltenen Prodd. geben mit

-i. W. Dihydropyridin, beim Erhitzen auf 70-—100° a-Alkyl- 
pyridine u. LiH. Vff. b eschre iben  so die Darst. von 

<x-n-Butyl- u. a-Phenylpyridin u. vermuten, daB a u ch  die bekannte Aminopyridin- 
synthese vonTsCHITSCHIBABlN analog zu formulicren ist, nur daB hierbei statt Natrium- 
hydrid Wasserstoff abgespalten wird. Wie eine Angabe v o n  Od d o  (C. 1907- II- '612) 
zeigt, sind prinzipiell dio GRIGNARDschen Mg-Verbb. zu derselben Rk. befahigt. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 63. 1847—51. 9/7. 1930. Heidelberg, Univ.) BERGMANN.

Einar Biilmann und H. G. Mygind, Ober das Iiydrogenisationspotential des 
Dimethylalloxantin$. (Vgl. C. 1929. II. 2682.) Nach der Vorschrift von H. B il t z  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 3674) konnten Vff. bei der Oxydation von Theo- 
bromin mit K-Chlorat u. HC1 u. darauffolgender Red. niemals Dimethylalloxantin 
gewinnen, sondern nur Methyldialursaure. Sie haben deshalb Dimethylalloxantin, 
C10H10O8N4 +  2 H,,0, durch Kondensation von Methylalloxan u. Methyldialursaure 
p t t  M PO " dargestellt, u. zwar unter AusschluB von Luft. Methyl-
CH3-jN UU alloxan wurde aus Mcthylalloxantin mit HN03, Methyl-

OC j dialursaure nach B il t z  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913].
' __ I 3666) dargestellt. — Bei einem Vers. der Oxydation von

! _  ' t p o  Theobromin wurde das schon bekannte Isoapokaffein von
I nebenst. Formel erhalten. — Das Hydrogenisationspotential

^  3 des Dimethylalloxantins wurde nach Biilmann u. Lund
(C. 1923. III. 857) bestimmt. Die GroBe ist bei Verwendung von Vio-n- H2SO„ bei 18°
0,3672, bei 25° 0,3648 V. Dabei ist das Potential des Chinhydrons gegen die H2-Elek
trodo nach neuen Messungen zu 0,7047 bzw. 0,6995 V bei 18 bzw. 25° eingesetzt. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 47. 532—37. Juni 1930. Kopenhagen, Univ.) Berom ANN.

Henri Goldstein, Die Chemie der Nachfolger des Cocains. Vortrag. (Buli. Soe. 
chim. Belg. 39- 197—205. Mai 1930.. Lausanne, Univ.)  ̂  ̂ L in d e n b a u m .

Tohoru Kondo, Zur Konslilułion des Coćlaurins. XXVIII. Mitt. iiber die Al- 
kaloide vcm Sinomenium- und Cocculusarteii von H. Kondo. (XXVII. vgl. C. 1930.
II. 407.) Ober Coclaurin vgl. C. 1930. I. 3441 u. friiher. Dort sind auch schon Darst. u. 
Eigg. des Trimethylcoclaurins beschrieben. — Letzteres wurde in verd. H2S04 gel., mit 
KOH neutralisiert, mit W. verd. u. mit 0,5%ig. KMn04-Lsg. in der Kalto oxydiert. 
Unter den Oxydationsprodd. konnie zwar das von S p a t h  u . E p s t e i n  (C. 1927. I. 1320) 
beschriebene Ń-Methylcorydaldin nicht aufgefunden werden, wohl aber auBer Anissaure

das N-Melhyl-6,7-dimethoxy-l-[4'-methoxy- 
benzoyl] - 1,2, 3, 4 - tetrahydroisochinolin, 

CHjO-j^^ |CHj C20H230 1N (nebenst.), perlmutterglanzende
P jlt I! Int.PH  Nadeln aus A., F. 147—148°, 11. in Chlf.,

3 r o  PTT o p t t  fnl CH3OH, Bzl., wl. in A. Hydrochlorid,
C H -00-C 6M4-U0113 (p) C20H240 1NC1 +  1V2 H20, gelbe Nadeln aus

W., F. 147—148°. Chloroaurat, (C20H2jO4N)AuC1.1" +  Va H20, gelbes Krystallpulver aus 
W. (Journ. pharmac. Soc. Japan 50. 63—65. Mai 1930.) L in d e n b a u m . _

Shin-icliiro Fujise, Untersuehungen iiber die Bestandteile von Matteucia Orientalis. 
(Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 12. No. 228—31. Buli. Inst. physical chem. 
Res. [Abstracts], Tokyo 9. 19—21. 3/3. 1930. — C. 1930. I. 236.) P o e t s c h .
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D. W. Mac Corquodale, Harry Steenbock und Homer Adkins, Darstelluńg 
und antirachitische Aktimerung einiger Derivate des Ergosterins und Choleslerins. Da 
Extraktion yon Pflanzen oder Hefo mit A. oder alkoh. Kali nicht alles Proyitamin 
aus dem Materiał e n tfe rn t, vermuteton Vff. daa Vorlicgen yon E r g o a te r in - D e r iv a te n  
u. untersuehten D a rs t. u. Eigg. des d-Glucosids von Ergosterin u. des N-Ergosteryl- 
elykokolls. Ersteres konnte nach der Methode von S a l w a y  (Journ. chem. Soc. London 
1 0 3  [1913]. 1026) aus Ergosterin u. Tetraacetylbromglucose mit Silberoxyd u. darauf- 
folgende Verseifung gewonnen werden, die D a rst. des Glykokollderiy. hingegen ge- 
lang nicht, weil ein Cholesterylhalogenid — die yorbereitenden Verss. wurden mit 
Cholesterin ausgefiihrt — nicht synthetisiert werden konnte. Thionylchlorid bei 
Ggw. von Py. gab Cholesterylsulfit (vgl. D a u g h e n b a u g h  u . A l l i s o n ,  C. 1930 .
I . 840) — auch Ergosterin reagierte analog —. PC13, PBr3 u. P J3 geben nicht naher 
untersuchte phosphorhaltige Verbb. Dio D a rs t. von Glykokollergosterylester nach 
der Methode von A b d e r h a l d e n  u .  K a u t s c h  (Ztschr. physiol. Chem. 65  [1910]. 
69) gelang  nicht, weil d ie  bei der Kondensation von Glycylchloridchlorhydrat mit dem  
S te r in  in Chlf. fre iw erdende  HC1 storte, wohl aber d ie  K o n d en sa tio n  von E rg o ste rin  
u. Cholesterin mit Hippursaurechlorid in Chlf. — Umsetzung von Bromacetamid mit 
Cholesterin in Chlf. bei Ggw. von W. fuhrto zu einem Bromhydrin, Ergostorin wurde 
•zersetzt. — In tlbereinstimmung mit HEILBRON u .  S e x t o n  (C. 1929. II. 754) 
stellten Vff. fest, daB Ergosterin mit Platinoxyd in Eg., Essigester oder A. hydriert, 
ohne Stufe 4 Wasserstoffatome aufnimmt u. in das a-Ergostenol iibergeht.

V e r s u c h e .  Ergosteryl-d-glucosid, C33H52Oe. Aus Ergosterin (umkrystallisiert 
aus Bzl.-A., F. 164°) u. reiner Tetraacetylbromglucose (nach J. K. D a l e , Journ. 
Amer. chem. Soc. 3 8  [1916]. 2187, umkrystallisiert aus A.-PAe.) mit Silberoxyd in A., 
Verseifen des Rohprod. mit 10°/o’o- alkoh. KOH. Aus wss. Py. farblose Krystalle,
F. 308°, [ < x ] d 25 =  — 98,5° (in Py.). Hydrolyse mit HC1 in A.-Amylalkohol fiihrt zu 
Glucose u. Isoergosterin. — Tetraacetylergosteryl-d-glucosid, C41H60O10. Aus dem vorigen 
mit Essigsaureanhydrid. Aus A. feine Nadeln, F. 167°. [ < x ]d 25 =  -—43,0° (in Chlf.). — 
Hippursdurecholesterylester, C30H53O3N. Aus Cholesterin u. Hippurylchlorid in Chlf. 
Aus Chlf.-haltigem Methylalkohol Nadeln, F. 153—154°, [a]n“  =  —30,5° (in Chlf.) 
Verseifung mit alkoh. KOH gibt Cholesterin u. Hippursiiure. — Hippursaureergosleryl- 
ester, C36H4903N. Darst. analog mit etwas Py. Aus 95%’g- A., dann aus Aceton, F. 166 
bis 167°, [ < x ] d 2E =  —67,5° (in Chlf.). — Cholesteriiibromhydrin, C27H470 2Br. Aus Chole
sterin u. N-Bromacetamid in Chlf. mit etwas W. Konnte nicht umkrystallisiert werden.
F. unscharf 85°, bei hoherer Temp. Zers. — An Ratten wurde festgestellt, daB mit 
Hohensonne bestrahltes Ergosteryl-d-glucosid, Telraacelylergosteryl-d-glucosid, Hippur- 
saureergosterylester u. yielleicht a-Ergostenol antirachit. aktiviert werden, nicht aber 
Cholesteryl-d-glucosicl (Darst. nach S a l w a y , 1. c.), Hippursdurecholesterylester, Iso- 
ergosterin (u. zwar die a-Form, F. 145—146°, erhalten durch Verseifung des Acetyl- 
deriy. u. Krystallisation aus Methylalkohol u. Essigsauremethylester) u. Acelyliso- 
ergosterin (aus Acetylergosterin mit trockenem HC1 in Chlf., aus Methylalkohol-Essig- 
ester, dann aus Eg. F. 131—132° [Sinterung ab 128°]). (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
2512—18. Juni 1930. Madison, Wisconsin, Univ.) B e r g m a n n .

Martin Schenck und Henry Kirchhof, Zur Kenntnis der Oallensduren. 
XXVII. Mitt. (XXVI. Mitt. vgl. C. 19 3 0 . I. 2259.) Der bei der Einw. von HNO? auf 
Biliansdureoximlactam entstehende blaue Korper, dem die Formel I zugeschrieben 
wurde, entfiirbt sich bei der Einw. von konz. H2S04 unter Riickverwandlung in Bilian- 
saureoximlactam. Dieser Ubergang laflt sich unter Zugrundlegung der Formel 
C2.1H340 8N2 (I) nicht leicht erklaren. Es wird daher angenommen, daC der blauen Verb. 
dfc Zus. C24H30O8N2 zukommt, u. daB in Formel I  die Doppelbindung zwischen C12 u. 
C13 durch Anlagerung von 2 H-Atomen aufgehoben ist. Allerdings laBt sich bei der 
Annahme dieser Zus. u. Formel fiir den blauen Korper nicht leicht erklaren, daB er 
sich bei Einw. von uberschiissiger NaOH in die Ketolactamtricarbonsaure, C^HjjOgN, 
yerwandelt, bei welcher in 12-Stellung eine Ketogruppe steht. Der aus Biliansaure- 
dioxim bei Einw. von HN03 entstehende Nitrokorper, dem die Formel II (C. 1 9 2 8 . II. 
2153) zugeschrieben worden war, entfarbt sich ebenfalls mit konz. H2S04, wahrschein- 
lich unter Bldg. von Biliansauremonoxim (NOH am C12-Atom). Die Verb. lieB sich 
zwar nicht isolieren, wohl aber Biliansaure nach dem Kochen mit HC1. Ob der Verb. 
die Zus. C24H330 8N oder C24H35OsN zukommt, ist noch unentschieden. Bei tagelanger 
Einw. von HN03 auf Biliansdureoximlactam oder auf I entsteht eine farblose Substanz, 
C21H36Oi0N2, fur dereń Entstehung ein Ubergang der Nitrosogruppe in eine Nitrogruppe
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u. eine Anlagerung von H ,0  an die Doppelbindung angenommen worden war. Statt 
der friiher (1. o.) angenommenen Formel HI wird dieser Verb. jetzt die Formel IV zu- 
gesehrieben. Die Offnung des Laetamringes liefi sieh durch Feststellung einer nach 
V. Sl y k e  bestimmbaren NHr Gruppe beweisen. Die Saure ist 4-bas. titrierbar, trotz 
der Anwesenheit der NH2-Gruppe, dereń EinfluB durch den yorhandenen N 02-llest 
ausgegliehen wird. Moglieherweise ist aueh in Verb. IV die Doppelbindung durch eine 
einfache zu ersetzen. Alkal. KMnO,, wird durch sie nicht entfarbt. Die friiher be- 
sehriebene Nitrohydroxamsaure oder Nitrohydroximsaure (C. 1929. II. 2205) wird durch 
konz. HoS04 bei Zimmcr- u. W.-Badtemp. nicht yerandert. (Ztschr. physiol. Chem. 189. 
85—96. "15/5. 1930. Leipzig, Univ.) G u g g e n h e im .

Stefan Goldschmidt, Rud. R. Wolff, L. Engel und Emil Gerisch, U ber den 
Abbau des Otalbumins durch Hypobromit. IX. Mitt. iiber Proteinę. (VIII. Mitt. ygl.
C. 1930. II. 747.) Beim Hypobromitabbau von Oialbumin wird eine betr&chtliche 
Menge des KOBr rasch verbraucht, walirend die weitere Einw. nur langsam u. all- 
mahKch stattfindet. Vff. untersuchten die Abbauprodd., die entstehen, wenn das ein- 
wirkende KOBr nach 5 Min. durch H20 2 zerstort wird, u. wenn die Einw. 4 Stdn. 
dauert. In  letzterem Falle setzen sich die Abbauprodd. zusammen aus in A. 1., niedrig 
molekularen Substanzen, wie Nitrilen, Essigsaure, Benzoesaure, Bernsteinsiiure, u. 
aus einer lióher molekularen Proteinfraktion mit wenig freiem Amino-N. Diese wurde 
zerlegt in I: in W. unl., I I :  Phosphorwolframsaurefallung des in W. 1. Teils, III: Blei- 
acetatfallung des Phosphorwolframsaurefiltrats, u. IV: Filtrat der Bleiacetatfallung. 
Die einzelnen Fraktionen unterscheiden sich durch ihren N-Geh. u. dessen Verteilung 
nach V. SLYKE. Diaminosauren finden sich nur in Fraktion II. Hydiolysiert u. nach 
der Estermethode aufgearbeitet, ergab I : Valin Spuren, Leuein 85%, Prolin Spuren, 
Glutaminsaure 5%, Phenylalanin 9%. II: Valin 5%, Leuein 15%, Prolin —, Glutamin- 
saure Spuren, Phenylalanin 80%. III: Valin —, Leuein 15%, Prolin —, Glutamin
saure 25%, Phenylalanin 60%. IV: Valin 6%, Leuein 20%, Prolin —, Glutamin
saure 24%, Phenylalanin 50%- Von Diaminosauren konnte aus III nur Arginin iso- 
liert werden. III  besitzt ein relativ niedriges Mol.-Gew., wie aus dem Geh. an Amino-N 
vor u. nach der Hydrolyse hervorgeht. Die nach kurzdauernder KOBr-Einw. ent- 
stehenden Abbauprodd. ergaben A: in verd. Saure unl., unl. in 60%ig. A., B: in verd. 
Saure unl., 1. in 60%ig. A., C: in verd. Saure 1., nicht dialysierbar, u. D: in verd. Saure
1., dialysierbar. A u. B betragen etwa 20% des angewandten Ovalbumins u. seheinen 
genet. miteinander verkniipft zu sein, so daB B aus A heryorgeht. A enthalt: 48,6% C, 
7,0% H, 13,4% N, 1,85% S, 4,6% Br, 24,5% O. B enthalt: 47,9% C, 6,7% H, 
13,2% N, 5,00% Br. Aus dem Br-Geh. errechnet sich fiir A ein Mindest-Mol.-Gew. von 
1800, aus dem Amino-N 2400. A enthalt Mono- u. Diaminosauren. Yon ersteren 10%
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Valin, 79% Leucin, 8% Glutaminsaure u. 3% Phenylftlanin. Der Geh. an Diamino-N 
betragt nur %  von dem des Ovalbumins u. verteilt sich anf Arginin u. Cystin. Łysin 
felilt. Der N der in W. 1. Abbauprodd. verteilt sich zu etwa 35% auf D u. zu etwa 65% 
auf C. Die Trennung von C u. D erfolgt mittels Dialyse durch eine Pergamentmembran, 
welche schon nach einem Tag beendet war. Nur 7,9% des Gesamt-N von D waren 
Amino-N. Etwa 60% des N von D werden durch Phosphorwolframsaurc nieder- 
geschlagen, wovon abermals etwa 60% in Amylalkohol-A. 1., der Rest darin unl. ist. 
D enthalt ziemlich viel Leucin, der in Phosphorwolframsiiure 1. Teil von C reichlich 
Phenylalanin. Die analyt. Ergebnisse werden dahin gedeutet, da!3 Ovalbumin beim 
Hypobromitabbau in mehrere Spaltstiicke zerlegt wird, die nach Art u. Mengen- 
Yerhiiltnis voneinander verschieden sind. Die Fraktionen A u. B bzw. I  sind durch 
einen hohen Leucingeh. charakterisiert. Das Łysin wird durch KOBr von der freien 
Aminogruppe aus rasch zerstórt, ebenso das Arginin von der Guanidogruppe aus. Ein 
Teil des letzteren bleibt aber noch nach 4-std. Einw. von KOBr erhalten. Auch der S 
ist nicht einheitlich gebunden, da nur ein Teil desselben rasch oxydiert wird. Tyrosin 
u. Tryptophan unterliegen rasch der Halogenierung. Die Menge des mit Lauge ab- 
spaltbaren NH3 ist bei samtlichen Abbauprodd. groBer ais beim Oyalbumin, u. steigt 
mit der Dauer der Einw. des KOBr. Wahrscheinlich erfolgt der Abbau wie in den 
friiher ausgefiihrten Modellverss. so, daB die Aminosaure mit der freien Aminogruppe 
ais Nitril abgespalten wird, u. der iibrigbleibende Rest durch Entstehung eines Dehydro- 
hydantoinringes der weiteren Einw. des Hypobromits entzogen wird. Dessen Hydro- 
lyse mit Alkali liefert dann NEL, u. Ketosaure. Letztere konnte aber bis jetzt nicht 
unter den Spaltprodd. nachgewiesen werden. (Ztschr. physiol. Chem. 189. 193—217. 
25/6. 1930. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) Guggenheim.

E. Klenk und R. Harle, Teilsynfhese des Kerasins und einige Bemerkungen iiber 
Nervon. XI. Mitt. uber Cerebroside. (X. vgl. C. 1930. I. 842.) Um die fiir Kerasin 
vorausgesetzte Konst.:

CH3 • (CH,)12 • CH : CH • 6 h OH • CH • CH, • NH ■ OC • (CH,),, • CHa
Ó

CH,0H.CH.(CH0H'3-ÓH

experimentell zu boweisen, wurde GalaJdosidospliingosin (Psychosin) mit dem Chlorid 
der Lignocerinsaure verkniipft. Das so erhaltene Prod. stimmte iiberein mit dem 
von R osenheim  (C. 1916. II. 1171) aus Gehirn gewonnenen Kerasin. Da das Drehungs- 
yermogen des synthet. wie des Gehirnkerasins merklich niedriger ist ais dasjenige 
des Milzkerasins (Łieb u. M ladenovic, C. 1929. I. 2663), so wird es fur móglich 
erachtet, daB letzteres mit dem Gehirnkerasin nicht vóllig iibereinstimmt. Da Nervon 
sich nur durch den ungesatt. Charakter der Nervonsaure C21H4S0 2, welche durch 
Hydrierung in Lignocerinsaure ilbergeht, vom Kerasin unterscheidet, muB das 
Hydrierungsprod. des Nervons, das Teirahydronerron, mit demjenigen des Kerasins
— Dihydrokerasin — iibereinstimmen, eine Voraussetzung, die sich bestatigte. — 
Die S y n t h e s e  d e s  K e r a s i n s ,  CjgH^NOs, erfolgt durch Zusammenbringen 
einer Lsg. von Galaktosidosphingosin in Pyridin u. Lignocerylchlorid vom F. 47—49° 
in Chlf. Das durch Verdunnen mit Aceton abgeschiedene Rk.-Prod. enthalt den 
Lignocerylrest nicht nur am N, sondern auch an den alkoh. Hydroxylen der Galaktose. 
Die O-Acylreste werden durch Kochen mit ł/2-n. methylalkoh. NaOH abgespalten. 
Der beim Abkiihlen abgeschiedene Nd. wird aus Eg. umkrystallisiert u. mit A. aus- 
gekoeht. Zur Entfernung der letzten Spuren von O-Aoylresten wird die Yerseifung 
mit methylalkoh. NaOH wiederholt, die h. Lsg. mit etwas Na-Acetat versetzt, h. 
filtriert u. das ausgeschiedene Kerasin aus Chlf. +  CH3OH (1:6) u. schlieBlich aus 
CH3OH umkrystallisiert. Ausbeute 47%, berechnet auf Galaktosidosphingosin. 
Die bei 110° getrocknete Substanz stimmt auf die wasserfreie Verb. [a]i)34 in 10%ig. 
Pyridinlsg. =  —4,30°. Feine Nadelchen aus CH3OH zu Rosetten angeordnet. Loslich- 
keit u. Gipsplattehenprobe wie beim Gehirnkerasin. Klarungspunkt zwischen 183 
bis 185°. — Dihydrokerasin bzw. Tetrahydronervon, C48H35N 08. Die Hydrierung des 
Kerasins erfolgt in alkoh. Lsg. mit Pd u. BaS04. Krystalle aus CH3OH oder Essig- 
ester. [a]D23 in 10%ig. Pyridinlsg. =  +5,26°. In  Pyridin etwas leichter 1. ais Kerasin. 
Aus den Losungsmm. erfolgt die Abscheidung in kugeligen Gebilden. Klarungs
punkt 184°. — Nervon. Der Reinheitsgrad des aus Menschengehirn isolierten Nervons
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hangt von der Temp. des zur Extraktion beniitzten PAe. ab, welche am besten durch. 
eine besondere Modifikation des Soxliletapp. auf der Temp. des Kiiblwassers gebalten 
wird. Weitere praparative Einzelheiten vgl. Original. Bei der Gipsplattehenprobe, 
wobei die oc-Achse beriicksichtigt wurde, zeigte sich dieselbe Farbenanordnung wie 
beim Kerasin. (Ztschr. physiol. Chem. 1 8 9 . 243—53. 25/6. 1930. Tiibingen, Univ.) Gu.

Wilhelm Linneweh und Friedrich Linneweh, Zur Kmstitution des Anserins. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 1170.) Das duroh Hydrolyse von Carnasin mit 20°/oig. H2S04 iiber 
die Phosphorwolframsaureverb. erhaltliche Histidin erwies sich ais die auch in den 
Proteinen vorkommende 1-Form, ebenso das durch Hydrolyse von Anserin abgespaltene

MethyThistidin (Formel nebenst.). Die Menge 
N(CHS) • C • C Ą . CH(NHł) . COOH des isolierbaren Histidins betrug 70%, die

_____des Methylhistidins 66°/o der berechneten.
Aus dem Filtrat der Phosphorwolframsaure- 

fallung des Histidins u. Methylhistidins lieB sich reines fi-Alanin isolieren. — l-Methyl- 
histidin, C7Hn N30 2 +  H20. Nadeln, die ihr Krystallwasser bei 100° verlieren. F. 248 
bis 249°. L. in W. zu etwa 20%. [“]d18 in wss. Lsg. =  —25,98°. N i t  r a t , C,H11N30 2- 
HN03. Krystallpulver, Sintern bei 210°, F. 216°. P i k r o l o n a t ,  C7Hn N30 2 ■ 
C10H8N4O5. Aus W. gebogene mkr. Nadeln, Sintern bei 240°, F. 246°. (Ztschr. physiol. 
Chem. 189 . 80—84. 15/5. 1930. Wiirzburg, Univ.) G u g g e n h e im .

Wilhelm Linneweh und Friedrich Linneweh, Bemerbing zu unserer Arbeił: 
,,Zur Konstilution des Anserins". (Vgl. vorst. Ref.) Vff. weisen darauf hin, daB 
bereits durch die Synthese von B a u m a n n  u . I n g v a l d s e n  (C. 1 9 1 9 . I .  369) nach- 
"gewiesen worden war, daB das im Carnosin enthaltene Histidin die 1-Form ist. (Ztschr. 
physiol. Chem. 189  . 280. 25/6. 1930. Wiirzburg, Univ.) G u g g e n h e im .

E. Biochemie.
G. Pfeiffer, Die Cholesłerine im Strukturverbande des Protoplasmas. IV. Mitt. 

Untersuchungen an der Rimlerleber. (III. vgl. C. 1930- II. 575.) Das Gesamtchole- 
sterin in der Leber von jahrigen Rindern weist einen hohen Geh. an Oxycholesterin 
u. esterifiziertem Cholesterin auf. Der jeweils hohe Geh. r ó d  der exkretor. Funktion 
des Organs u. seinen esterifizierenden Fermenten zugeschrieben. Die verschiedensten 
Zufuhrmoglichkeiten an Cholesterin fiir die Leber werden besprochen u. auf die beim 
n. Zerfall der Erythrocyten frei werdende Cholesterinmenge wird hingewiesen. Eine 
endogen-synthet. Cholesterinbldg. in der Leber wird fiir unwahrsclieinlich gehalten. 
Der Leber wird die Fahigkeit der Cholesterinteilsynthese zuerkannt, d. h. der Ring- 
kopplung pflanzlich vorbereiteter Cholesterinbausteine. (Biochem. Ztschr. 222. 
214—20. 16/6. 1930. Bonn-Poppelsdorf, Inst. fur Tierphysiol. d. landwirtschaftl. 
Hochsch.) K o b e l .

E ,. Enzym chem ie.
A. Schaffner, Enzyme und ihre Bedeułung zur Konsłiłutionsermittlung von Natur- 

sloffen. tJberblick uber die neuere Entw. der Enzymchemie. (Fortschr. Chem. 
Physik u. physikal. Chem. 20 . Nr. 7. 1—58. 1930. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch.) Hs.

E. Waldschmidt-Leitz, Uber den spezifischen Meclianisinus enzymatischer Proteo- 
lysen. Zusammenfassender Vortrag anlafilich der Uberreichung des Paul-Ehrlich- 
Preises. (Ztschr. angew. Chem. 43. 377—79. 10/5. 1930. Prag.) H e s s e .

Fernand Chodat, Die Bedeutung der Natur der Eiweippuffer fiir die Aktivitdt der 
loslichen Fermenle. Untersucht wurde Katala.se aus Ochsenleber. Die Pufferung der 
Reaktionssysteme erfolgte mit l%ig. Peptonlsg. +  HC1 bzw. l%ig. Gelatinelsg. +  HC1. 
Bei Verwendung von Peptonpuffer wurde die gleiche Aktivitats-pH-Kurve erhalten 
wie mit minerał. Puffern. Dagegen wurden bei Pufferung mit Gelatine UnregelmaBig- 
keiten beobachtet; dies wird auf eine Abhangigkeit vom isoelektr. Punkt des Puffers 
zuriickgefuhrt. (Arch. Sciences physiques nat., Geneve [5] 12 . Miirz/April-Heft 35—40. 
1930. Genf, Univ.) H e s s e .

W. Grassmann, H. Dyckerhoff und H. Eibeler, Uber die enzymatische Spaltung 
des Glutathions. I. Es wird die enzymat. Spaltung von Glutathion, das nach G rass- 
JiIANN (C. 1 9 2 9 . I. 3109) den fermentativen EiweiBabbau aktm ert, im Hinblick auf 
die Ermittlung seiner Konst. untersucht. Glutathion wird nicht angegriffen durch 
^epsin, Pankreasproteinase, Papain, Dipeptidase u. Aminopolypeptidase aus Darm
u. Hefe; dagegen kann es mit der Carboxypolypeptidase aus Pankreas rasch u. glatt 
aufgespalten werden. Die Einw. dieses Enzyms kommt scliarf zum Stillstand, wenn
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die Halfte der im Mol. vorhandenen Peptidbindungen gel. ist; sie fiihrt zur Abspaltung 
des gesamten Glykokolls, das naeh Abtrennung des ais Hg-Salz sehwerl. Peptid- 
restes isoliert u. ais Esterchlorhydrat in einer Ausbeute von uber 80% identifiziert 
werden konnte. Damit werden alle Formulierungen des Glutathions ausgesehlossen, 
bei denen der Glyeinrest in der Mitte des Mol. steht, also durelł zwei Peptidbindungen 
im Mol. verankert ist. Da Carboxypolypeptidase nur solehe Aminosauren aus dem 
Peptidverband abzuspalten vermag, dereń Carboxylgruppe unbesetzt ist, muB der 
Glyeinrest mit seiner COOH-Gruppe frei sein. Im Verein mit dem Befund von 
H o p k in s  (C. 1930. I. 535), daB bei liingerem Kochen des Peptids mit W. Glyeyl- 
cystinanliydrid in Ausbeuten bis zu 25% isoliert wird, folgt mit groBer Wahrscheinlicli- 
keit, daB Glykokoll u. Cystein schon im Mol. miteinander u. daB die Carboxylgruppe 
des Cysteins mit der NH2-Gruppe des Glykokolls yerkniipft sein muB. Die Glutamin- 
saure muB dann mit einer ihrer COOH-Gruppen in die Aminogruppe des Cysteins 
eingreifen, wahrend die NH2-Gruppe (entsprechend dem Verh. des Glutathions gegen 
HN02) unverbunden ist. Man hat fiir Glutathion dann noch die Wahl zwischen den 
Formeln I u. II, von denen die Vff. die Formel II fur wahrseheinlicher hal ten. Eine 
Entscheidung wird die Unters. des bei der Hydrolyse entstehenden Peptids bringen. 
(Ztschr. physiol. Chem. 189. 112—20. 10/6. 1930. Miinchen, Akad. d. Wiss.) H e s s e .

Tsunejiro Kawahara, Uber die Phytase der Aspergillusarten. In allen untersuehten 
Aspergillaceen wurde Phytase nachgewiesen. Das intracellulare Enzym war dabei wirk- 
samer ais das extracellularc Enzym. Das Temperaturoptimum wurde bei 50° gefunden. 
Das pH-Optimum liegt bei pn =  4,67. Ais Spaltungsprodd. wurden gefunden: Inosit, 
Inositmonophosphat, Dibariuminosittriphosphat u. neutrales Ba-Salz des Inosit- 
triphosphats. Vf. nimmt an, daB die Einw. der Phytase auf Phytin in mehreren Stufen 
erfolgt. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 5. 7—8. Jan./Mai 1929.) H e s s e .

G. v. Doby und Z. I. Kertśsz, Enzyme und Salzionen. I. Saccharase hali- 
hungrigen Penicilliums. (Vgl. C. 1927. II. 2066.) Die absolute Menge der Trocken- 
substanz von Penicillium glaucum Lenk erreicht bei 20% Nahrungszucker ein Maxi- 
mum, die relative Troekensubstanz bei 30%. Kalimangel driiekt die absolute Menge 
der Troekensubstanz betrachtlich, die relative kaum merklich herab. Zur Sporenbldg. 
ist K unentbehrlich. Die Saccharase von Penicillium glaucum diffundiert bei saurer 
Rk. nicht in die Nahrlsg. Bei Kalihunger ist der Verlauf der Reaktionskonstanten- 
kurve yerandert. Unter verschiedenen Umstanden, auch bei Kalihunger, bleibt das 
Optimum der Saccharase bei pH =  4,5. Bei nicdriger Nahrungszuckerkonz. wird 
bei Kalimangel die Konz. der Saccharase 4-mal hóher gefunden. Salze aktiyieren 
die Penicilliumsaccharase nieht. Das Optimum der Autolyse wird bei pn =  5 gefunden. 
Aus der Verschiedenheit der Saccharase kann ein RiickschluB auf die lonenemahrungs- 
weise der Pflanze gezogen werden. (Ztschr. physiol. Chem. 189. 177—92. 10/6. 1930. 
Budapest, Univ.) • H e s s e .

L. Lutz, Uber die ton Hytneiwmycełen abgesonderten loslichen Enzyme. Die Hydro- 
lyseder Hemicellulosen. (Vgl.nachst. Ref. u. C. 1930-1 .3316.) Untersucht wurde die Spal- 
tung von Gummi aus Traganth (Galaktane u. Arabane), Johannisbrotsamen u. Gleditschia 
(Galaktane u. Mannane) durch Hymenomyceten; hierzu lieB man die Pilze auf Lsgg. 
der Gummi waehsen u . bestimmte den Abbau d u rch  Prufen mit FEH LiN G scher 
Lsg. sowie charakterist. Rkk. auf Pentosen (HCl +  Orcin) bzw. Hexosen (Bromwasser 
naeh B e r g ). Bei Traganth wurde Zuckerbldg. durch Stereum purpureum, Stereum 
hirsutum, Coriolus yersicolor, Fornes ignarius beobachtet. Bei Johannisbrotsamen- 
Gummi Verfliissigung der Gummilsg. beobachtet mit Coriolus adustus (Beginn der 
Verfliissigung am 7. Tage, yollstandige Verfliissigung am 20. Tage), Corticium quer- 
cinum (7. Tag bzw. 33. Tag), Fornes ignarius, Polyporus pinicola, Stereum hirsutum, 
Stereum purpureum, Coriolus yersicolor, Ungulina betulina, Pleurotus ostreatus, 
Trametes medullapanis, Pleurotus Eryngii beobachtet. Gummi aus Gleditschia wird



1382 E j. P f ł a n z e n c h e h ie . 1930. II.

in ahnlicher Weise gespalten; mit Coriolus adustus wird am 3. Tage Verflussigung 
beobachtct. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 892—95. 7/4. 1930.) H e s s e .

L. Lutz, Uber die von Hymenomyceten abgesonderten Idslichzn Enzyme. Der Abbau 
der Holzsubstanz. (Vgl. C. 1930.1. 3316 u. vorst. Ref.) Holzstucke von 1 x 1 x 5  cm 
(Rotbuche, Eiclite) wurden nach Tranken mit W. von 100° u. Zugeben von Kartoffel- 
stiicken sterilisiert u. dann beimpft mit Coriolus yersicolor, Stereum hirsutum, Cor- 
ticium ąuereinum bzw. (bei Eichte) Polyporus pinicola. Es wurde (am deutlichsten 
mit Coriolus yersicolor) im Laufe yon 3—4 Jahren zunachst Ubergang der Holz- 
substanz in eine schleimige M. beobachtet; diese yersehwand allmahlich. Nach chem.
u. mkr. Unterss. scheint durch diese Pilze eine typ. Hydrolyso yorgenommen zu werden, 
wobei nacheinander das Lignin, die Cellulose u. schlieBlicli die Mittellamelle abgebaut 
werden; dabei entstehen zunachst unl., spater 1. Gummi u. schlieBlicli Zucker. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 1455—57. 16/6. 1930.) H e s s e .

Etsuo Takamiya, Studien uber Ricinusbohnenlipa.se. III. Belichtung von rohen
u. von gereinigten Praparaten der Ricinuslipase mit ultrayiolettem Licht der Queck- 
silberdampfąuarzlampe ist ohne EinfluB auf die enzymat. Wirksamkeit. — Bei Unters. 
der Spaltung von Cocosol, Olivenol, Mandelol, Baumwollsamenol, Sojabohnenol u. Lein- 
samenol wurde gefunden, daB die Spaltung um so Weiner ist, je hoher die JZ. ist. Da 
der Nahrwert von der Spaltbarkeit abhangig ist, kann geschlossen werden, daB der 
Nahrwert der JZ. umgekehrt proportional ist. Nach Bestrahlung mit ultrayiolettem 
Licht niinmt die Spaltbarkeit ab, u. zwar um so mehr, je gróBer die JZ. ist. Die JZ. 
nimmt  bei der Bestrahlung ab. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 5. 9. Jan./Mai
1929.) H e s s e .

Etsuo Takamiya, Studien uber RicinusbohTienlipase. IV. Einflu/3 von Mangan- 
sulfat, Magnesiumsulfat und Alanin auf die Enzymwirkung. (HI. vgl. yorst. Ref.) 
Mangansulfat u. Magnesiumsulfat sind ohne EinfluB auf die Wrkg. der Ricinuslipase. 
Alanin liemmt die Wrkg. etwas. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 5. 23—24. Jan./Mai
1929.) H e s s e .

H. Colin und A. Chaudim, Die Verbindung zwischen Enzym und Uydrolyse- 
produkten bei der enzymatischen Rohrzuekeriwoersicni. (Vgl. C. 1929. II. 2469.) Mit 
steigender Konz. an Rohrzucker nimmt die Anfangsgeschwindigkeit der Spaltung 
zu, bis ein Hóchstwert erreicht wird. Bei gleichzeitigem Zusatz von 10% Glucose 
oder Fructose miiBte nicht nur die Gesehwindigkeit der Hydrolyse abnehmen, sondern 
die Zuckermenge, bei der bei einer bestimmten Enzymmenge der Hóchstwert der 
Spaltungsgeschwindigkeit erreicht wird, geringer gefunden werden. Das ist jedoch 
nicht der Fali. Der Hóchstwert wurde mit Saccharose allein, mit Saccharose +  10% 
Glucose u. mit Saccharose +  10% Fructose .stets bei dem gleiehen Saccharosewert 
( =  2%) gefunden. — Fructose hemmt starker ais Glucose. — Bei Zusatz von 20% A. 
oder CH3OH wurde dagegen eine Verringerung des Hóchstwertes (von 3,2 auf 2,8%)
gefunden. Bei Zusatz von 15% Glyeerin stieg der Hóchstwert von 2% auf 2,5—3%.
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1415—17. 16/6. 1930.) H e s s e .

J. M. Nelson und A. H. Palmer, Diffusion von Ilefesacchara-se durch Kollodiuin- 
membranen. Rohe Lsgg. der Hefesaccharase wurden in Kollodiumschlauehen bei yer- 
schiedenem pn dialysiert. Bei pH =  6,7 passiert mehr Saccharase die Membran ais 
bei ph =  4,6. Der Enzymyerlust boi der Dialyse ist bei pn =  4,6 groBer ais bei pn =  6,7. 
(Journ. biol. Chemistry 87 . 1—6. Mai 1930. New York, Columbia Univ.) H e s s e .

Joseph Berkson und Franklin Hollander, Uber dio Gleichung fur die Reakłion 
zwischen Invertase und Rohrzucker. Die Rk. zwischen Hefeninvertase u. Rohrzucker 
kann durch folgende Gleichung ausgedriiekt werden: p‘ =  200/(1 -f erł) p' ist dabei 
der noch unhydrolysierte Zuckeranteil, t die Zeit u. r  ein Zahlenfaktor, der fiir die 
einzclne Bcobachtungsreihe chaj-akterist. ist. r ist linear abhangig von der Enzymkonz. 
r wird auch durch Zuckerkonz. u. Temp. beeinfluBt. Die Abhangigkeit ist aber nicht 
linear. (Journ. Washington Acad. Sciences 20. 157—71. 4/5. 1930. J o h n  H o p k in s  
Univ., Biol. Inst. u. Biol. Lab., Cold Spring Harbor, Long Island, New York. 
Sep.) W i l l s t a e d t .

E,. Pflanzenchem ie.
F. Pirrone, Die Kohlenhydrate im Pflanzenreich. (Riv. Ital. Essenze Profumi

11. 314—16. 15/12. 1929.) W e i s s .
M. Bridel und C. Charaus, Untersuchungen Ober die Farbenanderung der Pflanzen 

beim Troclcnen. Uber ein neues Chromogen aus „Orobus tuberosus L .“. Inhaltlieh iden-
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tisch mit don C. 1930. I. 2432 u. 1930. II. 254 referierten Arbeiten. (Journ. 
Pharmac. Chim. [8] 1 1 . 321—36. 1/4. 1930.) S c h o n f e l d .

K. S. Młiaskar und J. F. Caius, Untersuchung einer medizinisćhen Pflanze 
Indiens. Dio Blatter von Gymnema sylyestre enthalten 11,45% Asche, die aus 46,76% 
Alkali, 6,73% P20 5, 5,44% Fe203 u. 1,31% Mn besteht. Die Blatter enthalten weder 
eine Glucose in vitro zersetzendo Verb., noch eine insulinaknliche Substanz. Sie ent
halten Hentriakontan, C31Hei (0,05%), u. Pentatriakonlan, Clilorophyll a u. b, Phytin, 
Harze, Weinsaure, Inosit, Anthrachinon-Verbh. u. „Gymneminsaure“. Letztere ist eine 
komplex zusammengesetzte harzartige, dunkle Substanz, die man erhalt, -wenn man 
don A.-Estrakt der Blatter mit W. versetzt; sio ist keine einheitliche Verb. Bei der 
KOH-Schmelze bildet sich Essigsaure u. eine Verb. von Prolocaiechu- u. p-Oxybenzoe- 
saure vom F. 192°. Unter den Permanganatoxydationsprodd. konnte nur Ameisen- 
siiure nachgewiesen werden. Die Blatter haben keino baktericide Wrkg. in yitro. Ihre 
tox. Wrkg. auBert sich in Appetitlosigkeit, Durchfall, Asthenie usw. Sie wirken 
erregend auf das Herz u. don Blutkreislauf, erhohen dio Hamsekretion u. aktm eren 
den Uterus. Sie erzeugen Hypoglykamie; die Drogę hat aber keinen direkten EinfluB 
auf den Kohlenhydratstoffwechsel, sondem wirkt indirekt durch Erregung der Insulin- 
sekretion der Pankreas. Die abfiihrende Wrkg. der Blatter ist auf ihren Geh. an Anthra- 
chinonderiw. zuriickzufuhren. — Im Verlaufe der Unters. wurde festgestellt, daB 
auch die ind. Pflanzen: Melia Azadiraehta Linn., Hydrocotyle asiatica Linn., Bulea 
frondosa Roxb. u. Eugenia jambolona Lam. eine leichte Abnahme des Blutzuekergeh. 
hervorrufen. Die Drogę hat sich ais ein brauchbares Mittel gegen Glykosurie erwiesen 
(in Dosen von 2—4 g). (Indian Journ. med. Res. Memoir No. 16. 1—49. Marz 1930. 
Bombay, Haffkine Inst.) ScHONFELD.

S. Aoyama, Uber das Saponin von Camellia Sasanąua, Thunb. Die Fruehte 
dieser Pflanze wurden mit 60%ig. A. estrahiert, Extrakt mit W. u. Bolus alba versetzt, 
Filtrat mit HC1 u. A. gefallt. Reinigung durch Waschen mit Acoton, Losen in 80%'g- 
A. (Kobie), Fallen des eingeongten Filtrats mit A., Extrahieren des Nd. mit w. Bzl.
u. Chlf. u. Umfallen aus 80%ig. A. -)- A. — Sasanąuasaponin, 33» 3  H jO ,
farblose, aschefreie Granula, Zers. bei 222°, 1. in W. u. Alkali, unl. in A., Aceton usw., 
fast geschmaeklos, die Nase reizend. Reduziert n ic h t FEHLlNGscho lag. BiALsche 
Rk. positiv. Mit Bleizucker Nd. [a]D20 =  +30,54° in 80%ig. A. Ist nach der Titrierung 
eine Dilactonmonocarbonsauro u. besteht nach der Hydrolyse aus 1 Mol. Prosapogenin, 
1 Mol. Pentoso (Natur noch nicht festgestellt) u. 3 Moll. Galaktose, entsprechend der 
Gleichung: C73IIjjg033 -j- 4 H 20 — C5qII8q014 -f- C-,11]0O5 “l- 3 CgU ĵĆg. Sasangtut- 
prosapogenin, CjoHgoO ,̂. Lsg. in 40%ig. A. +  4% H2SO.t 5 Stdn. orhitzt, Prod. mit 
CH3OH u . W. frakfcioniort gefallt. Farbloses Krystallpulver, Zers. bei 208°, unl. in 
W. u. Alkali, 1. in viel Aceton. Spaltot erst unter Druek bei 150° das Endsapogenin 
ab. Der Zucker gibt die Naphthoresorcinrk. u. diirfte Glykuronsaure sein. Nach 
der Titrierung ist das Prosapogenin eine Dilactonmonocarbonsaure, bestehend aus 
je 1 Mol. Endsapogenin u. Glykuron. — Sasanguaendsapogenin, C41H;2Os. Rohprod. 
in Acoton gel., mehrfach aus W. umkrystallisiert. Hellbraunes Krystallpulver, Zers. 
bei 201°, 11. in Aceton, CH3OH, unl. in k. W. Ist nach dor Titrierung ein Lacton u. 
dem Sapogenin von Camellia japonica ah n lich  (vgl. C. 1929. I. 248). Die Hydrolyse 
des Prosapogenins verlauft wio folgt: C50H80O,., +  H20  =  C ĵH-jjOg +  CeH10O;. — 
Sasanąuasaponin ist wahrscheinlich mit dem von HALBERKANN aus den Friichten 
von Tliea chinensis u. Thea assamica isolierten Saponin Assamin ident. — Das Saponin 
hśimolysiert in einer Konz. von 1: 2 000 000 2%ig. Kaninchenblut bei 37° in 2 Stdn. 
Letalo Dosis intravenós fiir Kaninchen 7 mg, fiir Mause 0,05 mg, subcutan 0,2 mg 
pro kg Kórpergewieht. Das Prosapogenin hamolysiert schon bei 1: 200 000. (Journ. 
pharmac. Soc. Japan 50. 75—77. Mai 1930.) L in d e n b a u m .

E. P. Clark, Einige von JRołenon verschiedene Bestandteile der Derris- und „Cube 
Wurzeln. Aufier Rotenon finden sich in den Extrakten von DerriswurZeln auch andere 
ais Insekticide wirksamc Stoffe. Wurde das aus den Wurzeln erhaltene nichtkrystalline 
Materiał in CH3OH oder A. gol. u. mit etwas trockenem Na-Carbonat oder verd. NaOH- 
Lsg. behandelt, so wurde eine Rcilie wohldefinierter krystallin. Verbb. erhalten, 
unter denen immer drei Substanzen vorherrschten. Es waren dies Tozicarol, C23H220 7, 
griinlichgelbe Platten, F. 218—220°, enthalt eine Oxy- u. zwei Methoxygruppen; 
eine mit Rotenon isomere zwei CH30-Gruppen aufweisendo Verb. C23ff2208, griinliche 
Platten, F. 171°; u. eine Verb. Ca H2Z0 7, Prismen vom F. 198°, enthalt zwei CH30-
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Gruppcn u. ist moglieherweise das Tephrosin von H a n r io t  (Compt. rend. Aead. 
Sciences 144 [1907], 144). Letzteres, dem H a n r io t  die Formel C31H20OI0 zuerteilte, 
bestand sehr wahrscheinlich ans einer Mischung yon Tephrosin u. der Verb. vom
F. 171°, da Vf. aus den Blattern yon Cracca (Tephrosia) vogelii, aus denen H a n r io  
sein Tephrosin erhalten hatte, eine Mischung der zwei Verbb. vom F. ca. 187° gewann.
— Wurden Extrakte aus der Wurzel des peruan. Fischgifts „Cube“ wie oben behandelt, 
so wurde entweder Tephrosin oder die Yerb. vom F. 171° oder ein Gemisch beider 
neben einer gelben zwei CH30-Gruppen enthaltenden Verb. Ci2H„0Oe,, F. 217°, heraus- 
gearbeitet. (Science 71. 396. 1/4. 1930. U. S. Dep. of Agrie., Bur. of Chem. and 
Soils.) B e h r l e .

A. L. Sommer, Mangan, Bor, Zink und Kupfer. Literaturiibersicht iiber die 
Wichtigkcit kleinstcr Mengen Mn, Zn, B u. Cu fur die Pflanzenernahrung. (Amer. 
Fertilizer 72. Nr. 6. 15—18. 15/3. 1930. Univ. Farm [Minn.].) G rim m e .

E a. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
Hans v. Euler und Dagmar Runelijelm, Chemische Beitrdge zur Kennlnis der 

Chlorophylldefekle. Bei den Mutanten der Gerste vom Albinatypus ist nach den fruheren 
Feststellungen der Vff. (ygl. C. 1930. I. 180S) der Katalasegeh. der Keimblatter bei 
den chlorophylldefekten Pflanzen erheblich niedriger ais bei den chlorophyllnormalen. 
Vff. suchen nun nach derjenigen Vorstufe des Chlorophylls, die sich bei der Mendel- 
spaltung ais direkt abhangig T o m  n. Katalasegeh. erweist. Es ist also festzustellen, ob 
die Ausbldg. von Chlorophyll in griinen Organen an gewisse Mg-, Porphyrin- u. Fe- 
Konzz. gekniipft ist, so daB diese Stoffe in chlorophylldefekten Pflanzenteilen, z. B. 
in panaschierten Pflanzen, in anormaler Menge vorhanden waren, u. ferner, ob die 
Mg-, Porphyrin- u. Fe-Konzz. gleichzeitig mit Chlorophyll mendeln. Bei den Mg- u. 
Fe-Konzz. ist daW  zwisehen anorgan. u. organ, gebundenem Metali zu unterscheiden. — 
Wahrend bei der Gerstenmutante Albina 1 aus der Ernte 1928 das Katalaseverhaltnis 
n. zu ehlorophylldefekt 2 war, ist es bei Albina 1 aus der Ernte 1929 nur 1,4. Dieser 
Unterschied liegt auBerhalb der Vers.-Fehler. — Fiir die Unterss. an Panaschierungen 
dienten mehrere Sorten von buntbliittrigem Pelargonium zonale. Die Ergebnisse sind in 
einer Tabelle zusammengestellt. In einem Vers. wurde im griinen Teil u. im weifien 
Rand derselbe Katalasegeh. gefunden, bei den andern sechs Verss. liegt der Katalasegeh. 
des griinen Teils rund 50—100% hóher ais der des weiBen Randes. — Es wurden ferner 
in Gerste Albina 1 u. in Pelargoniumsippen Mg-Bestst. nach der colorimetr. Methode 
von .F. L. H a h n  ausgefiihrt (ygl. aueh E u le r ,  H e lls tro m , R u n eh je lm , C. 1930-
I. 3333). Der Geh. an Gesamt-Mg ist bei den chlorophylldefekten Keimblattern yon 
Albina 1 wesentlieh geringer ais bei den chlorophyllnormalen. Nach vorlaufiger 
Schatzung betragt die Differenz 30—40°/o- Es wurde dann untersucht, ob bereits 
die Korner der chlorophylldefekten Mutanten einen Mg-Mangel gegeniiber den n. 
aufweisen. Dies konnte aber bisher nicht festgestellt werden. — Von dem Total-Mg 
sind ungefahr 25% organ, gebunden (gefunden durch Extraktion der Keimblatter 
mit Methanol u. Best. des Mg im Extrakt). Im Gegensatz zu den bei Gerste erhobenen 
Befunden enthalten bei allen untersuchten Pelargonien die chlorophylldefekten Teile 
mehr Total-Mg ais die chlorophyllnormalen. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. Serie A. 10. 
Nr. 10. 1—8. 1930. Stockholm, Uniy., Biochem. Inst.) W il l s t a e d t .

Hans Wartenherg, Zur Biologie der Kartoffel. III. Mitt. U ber die Wirlcung der 
Kalidungung auf die Froslempjindlichkeit der Karioffelpflanze. Die Verss. zeigen, 
daB die Schliisse yon B o l h u i s  bzgl. der Erhohung der Kalteresistenz durch 40%ig. 
K20-Dungesalz irrig sind. Tatsachlich wird die Kalteempfindliehkeit der Kartoffel 
durch Diingung mit K zO primar yergrofiert. Fiir die Praxis hat deshalb die K20- 
Diingung ais Kaltesehutz keine Bedeutung. (Arbb. biol. Reichsanst. Land- u. Forst- 
wirtsch. 17. 377— 84. Juli 1929. Berlin-Dahlem, Biolog. Reichsanst.) T r e n e l .

K. Supfle und P. Hofmann, Experivienielh Untersuchungen iiber die baktericide 
Wirkung von Silargel und Adsorgan. Silargel mit einem Ag-Geh. yon 0,5%, Adsorgan 
mit 0,25% Ag, wurden auf baktericide Wrkg. mit Ag-freien Adsorbentien (Tierkohle) 
yerglichen u. aueh eine 0,5%ig- Suspension von AgCl zum Vergleich herangezogen. 
Es zeigte sich, daB die Desinfektionswrkg. nur vom Ag-Geh. abhangig ist, u. daB 
Adsorgan u. Silargel iiberhaupt nicht Bakterien adsorbieren. Die Verfiitterung von 
Silargel kann eine orale Infektion weiBer Mause mit Barcina letragena oder Bac. sui- 
pestifer heilen, aber nur in mittleren Dosen von 0,01—0,05 mg pro g Maus. GroBere u.
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kleinere Dosen sind unwirksam. Adsorgan u. einige Kohlepraparate waren im Tier 
unwirksam. (Aroh. Hvgiene 103 . 365—78. Juni 1930. Dresden, Hyg. Inst.) S c h n it z e r .

Karl Meyer, Uber einige Versućhe zur Gdrung von Hefezellen mit veranderter 
Durchlassigkeit der Membran. Schuttelt man Backer-, Bier- oder Aeetonhefen, die 
in Phosphatlsg. suspendiert sind, mit 01ivenol oder Ólsaure, so umgeben sich die 
Zellen mit einem Olmantel von geringerer oder gróBerer Dicke. Lost man in dem Ol 
einen lipoiden Farbstoff, z. B. natiirliches Chlorophyll, das in die wss. Phase aueh 
nicht spurenweise ubergeht, so zeigen besonders lebende Zellen u. Mk., daB der Farb- 
stoff eingetreten ist u. sich im Protoplasma gel. befindet. Die Atmung lebender Hefe 
(Ober- u. Unterhefe) wird durch Olzusatz geliemmt, wahrend die Garung um etwa 
den gleichen Betrag gesteigert ist. Bei Aeetonhefen (aus Unterhefen), die nicht mehr 
atmen u. dereń Garung in Phosphatpuffcr sehr schwach war, stieg die Garung nach 
Olzusatz bis zum 10-fachen Betrage der Garung in rein wss. Lsg. Die Moglichkeiten

..................;rfc. (Biochem. Ztschr. 221 .

Ellis I. Fulm er and others, An index to  the  chemical action of micro-organisms on the  non- 
nitrogenous organie compounds. London: Bailliere 1930. (1981 S.) 8°. 20 s. net. 

A. C. Thaysen and L. D. Galloway, The microbiology of starch  and sugars. London: Oxford 
Univ. Pr. 1930. (336 S.) 8°. 25 s. net.

P. Dutoit und Chr. Zbinden, SpeJclrographische Analyse von OrganascJien. Etwa 
50 menschliche Organe von gesunden Erwachsenen wurden untersucht: Ag speichert sich 
im Uterus, den Ovarien u. der Schilddriise. In Spuren ist es Yorhanden in Herz, Milz u. 
Nieren. — Al speichert sieli in Lungen, Niere, Herz u. Nebennieren, in Spuren in Hoden 
u. Pankreas. — Go u. N i fanden sich mit Sicherheit nur im Pankreas, in der Leber 
waren sie nicht nachweisbar. — Cr ist nur spurenweise vorhanden, etwas mehr in Schild- 
driise u. Milz. — Cu findet sich reichlich in Lungen, Leber u. Herz, wenig in Nieren u. 
Milz. — Pb findet sich reichlich besonders in Pankreas, Leber u. Schilddriise, am 
wenigsten in Milz, Uterus u. Ovarien. — Sn findet sich reichlich in allen Organen, 
besonders in Geliirn, Milz u. Schilddriise. — Ti fand sich in den Lungen u. nirgends 
sonst. — Zn ist reichlich in den Genitalorganen u. in der Schilddriise, nur im Herzen 
war es nicht vorhanden. (Compt. rend. Acad. Sciences 190- 172—73. 20/1. 1930. 
Paris.) F. M u l l e r .

Th. Gassmann, tJbereinstimmende Ergebnisse uber das Yorhommen einer dem 
Lecithin angehorenden, neuartigen Phosphorverbindung. Mit Hinblick auf die Arbeiten 
von S o r g  (C. 19 2 9 . II. 1050) u. EMB d e n  (C. 1930 . I. 2445) verweist Vf. auf eigene 
fruhere Ver6ffentlichungen (vgl. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. Basel 1927 . Teil II.
139), in welchen eine Verb. (P,O)2 'o h ) ] heschrieben wurde, die sich aus wss.
Ausziigen von Kalbs- oder Ochsenleber auf Źugabe einer konz. SnCl4-Lsg. abscheiden 
soli. Die (P20)2-Substanz laBt sich mit Saure nicht aufspalten u. wird durch Schmelzen 
mit KN03 in H3P 04 iibergefiihrt. Mit AgNOa oder BaCI2 fallt sie kolloidal. Vf. glaubt, 
daB die (P20)2-Substanz die von EMBDEN vermutete Vorstufe der H3P 0 4 darstellt. 
(Ztschr. physiol. Chem. 18 9 . 64. 15/5. 1930. Ziirich-Yeyey.) Gu g g e n h e im .

Bertil Benni, Der Citronensauregehalt im Liąuor cerebrospinalis. (Biochem. 
Ztschr. 221 . 270—72. 27/5. 1930. Lund, Physiol. Inst. u. medizin. Klinik d. Univ.) Kob.

M. J. Galwialo und C. J. Kreines, Verleilung des Stickstoffs, Phosphors, Eisens 
und Schwefels in Myosinen und Myosłrominen des Herzmuskels. Die MuskeleiweiB- 
stoffe des Pferdeherzens bestehen aus zwei Gruppen der EiweiBstoffe, die sich durch 
ihre chem. Zus. schroff unterscheiden: Namlich es enthalten die durch saure Puffer- 
Isgg. u. durch Lsgg. schwacher Sauren ausgezogenen EiweiBstoffe viel weniger P, 
Fe u. S ais die EiweiBstoffe, die durch alkal. Pufferlsgg. u. schwache Alkalilaugen 
estrahiert werden. Durch saure Pufferlsgg. mit verschiedenem pn u. mit 0,25°/Oig. 
Essigsaure ausgezogene EiweiBstoffe erweisen sich durch ihre chem. Zus. ais gleich- 
artig u. stellen die erste Gruppe der MuskeleiweiBstoffe dar (Myosine). Die mit 
alkal. Pufferlsg. u. mit 0,25°/0ig- Alkalilsg. ausgezogenen EiweiBstoffe erscheinen 
nach ihrer chem. Zus. ais gleichartig u. stellen die zweite Gruppe der MuskeleiweiB
stoffe dar (Myostromine). Die Methodik der Extraktion mit 0,25%ig- Essigsaure u. 
darauf mit 0,25%ig. NaOH zieht eine Trennung dieser EiweiBstoffe nach sich. (Biochem.

K o b e l .

E4. Tierchemie.
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Ztschr. 222. 123—34. 16/6. 1930. Leningrad, Labor. f. physiol. Chem. an d. Militar- 
medizin. Akademie.) K o b e l .

G. E. Władimirów, Beitrage zur kolioidchemischen Charakter istik der Myosine 
mul Myostromine aus dem Herzen. (Vgl. vorst. Ref.) Die Myosine u. Myostromine 
des Pferdeherzens unterscheiden sich auBerst pragnant voneinander durch ilire kolloid- 
cliem. Eigg. Das Myosin stellt einen EiweiBstoff mit stark ausgepragten hydrophilen 
Eigg. u. dem isoelektr. Punkt im Gebiete pn =  6,0—6,3 dar. Das Myostromin stellt 
einen EiweiBstoff dar, den man ais hydrophob bezeichnen darf. Sein isoelektr. Punkt 
liegt im Gebiete pn =  5,0—5,5. In den Suspensionen des Myosins u. Myostromins 
kann man Erscheinungen des „Altems“ nachweisen, die sich bei Myosin hinsichtlich 
der Viscositat u. bei Suspensionen des Myostromins hinsichtlich der Loslichkeit in 
Sauren auBem. Myosin u. Myostromin haben eine gleiche spezif. Refraktion. (Bio- 
chem. Ztschr. 222. 135—49. 16/6. 1930. Leningrad, Labor. f. physiol. Chem. d. Militar- 
medizin. Akademie.) K o b e l .

K. Beck und E. Casper, Zur Kennlnis der im Fleisch verschiedencr Tiere vor- 
kommenden EiweifSsloffe. (Arbb. Reichsgesundh.-Amt. 61. 187—207. Dez. 1929. —
C. 1929.1. 1954.) _________________  Gr o s z f e l d .

Biochemisches Handlexikon. H rsg. von Emil Abderhalden. Bd. 12. < =  Erg.-B d. 5>. Berlin: 
J .  Springer 1930. gr. 8°. 12. H arnstoff und Derivate. Guanidin. K reatin . Amino. 
B asen m it unbekannter u. n ich t sicher bekannter K onstitu tion . Cholin. B etain. Neurin. 
Muscarin. S taehydrin. Indol u. Indolabkómmlingo. Am inosauren, die im  EiweiB vor- 
kommen. Biologiscli interessante Aminosiiuren, die im  EiweiB n ich t yorkommen. Abbau- 
produkto Ton solchen und  von im EiweiB yorkom m enden Aminosauren. Polypeptide. 
D ikctopiperazine. Bearb. von Herbert Mahn, E rnst Eossner, Hans Sickel. (V, 1103 S.) 
M. 136.— ; Lw. M. 139.—.

E e. Tierphysiologie.
T. Saito, Uber den Einflufl der innersekretorischen Driisen auf die Jodrerteilung 

in den tierischm Organen. (Ygl. C. 1929. II. 441.) Nach KJ-Fiitterung (taglich 0,05 g 
iiber eine Woche) nahm der J-Geh. aller Organe des Kaninchens, besonders der der 
Schilddriise, zu; diese J-Stapelung in den Organen war bei schilddriisenlosen Tieren 
starker ausgepriigt ais bei n. u. bei diesen deutlicher ais bei mit Schilddriisensubstanz 
gefiitterten Tieren. Fiitterung mit Nebennierenrindensubstanz (taglich 0,3 g iiber eine 
Woche) u. Insulininjektion (0,3 klin. Einheiten pro kg taglich) fórderte die J-Retention, 
Adrenalininjektionen yerminderten sie. (Folia endocrinologica Japonica 5. 102—03. 
20/1. 1930. Kyoto, I. med. Klin. Univ.) W a d e h n .

M. Maeda, Uber die verschiedenen Hormone und die Oewebsatmung. II. Mitt. 
Uber den Einflufi der Milz auf die Gewebsatmung. (I. vgl. C. 1928. II. 1111.) Nach Milz- 
entfernung ist der 0 2-Verbraueh der Organe u. besonders der der Schilddriise yermehrt. 
Nach Entfernung von Milz u. Schilddriise war der 0 2-Verbraueh in Geschlechtsdriisen, 
Pankreas, Leber u.Niere yermehrt, das Nebennierengewebe zeigte keineVeranderung.— 
Es ist aus diesen u. den friiher mitgeteilten Verss. zu schlieBen, daB in bezug auf die 
Gewebsatmung ein gewisser Antagonismus zwisehen Milz u. Schilddriise besteht. 
(Folia endocrinologica Japonica 5. 100—01. 20/1. 1930. Kyoto, I. med. Klin. 
Univ.) WADEHN.

M. Maeda, Uber die verschiedenen Hormone und die Oewebsatmung. III. Mitt. 
Uber die Kastralion und die Gewebsalmung. (II. vgl. yorst. Ref.) Nach der Kastration 
steigt beim Mannchen u. Weibchen der Oa-Verbrauch in der Schilddriise; in der Leber 
u. Milz ist er unveriindert; beim Mannchen yermindert er sich in Nebenniere u. Pankreas, 
beim Weibchen ist er in der Nebenniere wenig yermehrt, im Pankreas unverandert. 
(Folia endocrinologica Japonica 5.101—02. 20/1.1930. Kyoto, I. med. Klin. Univ.) W a d .

Robert T. Frank und Morris A. Goldberger, Das weibliclie Scxualhormon.
XI. Ausnutzung des Hormons im normalen Weibe. Der Einflu/i ahnomner Durchlassigkeit 
der Niere auf Amenorrhoe und Steriliidt. In  einigen Fallen von Amenorrhoe u. bei Steri- 
litat wurden im Harn Hormonmengen gefunden, wie sie etwa n. Werten entsprechen; 
im Blut war Sexualhormon nicht nachzuweisen. Trotz ausreichender Produktion des 
Hormons durch die Ovarien wird die zur Auslosung des menstruellen Cyclus notwendige 
Hormonkonz. im Blut nicht erreioht, da das Hormon yorzeitig dureh die Niere aus- 
geschieden wird. (Journ. Amer. med. Assoc. 94.1197—99.19/4.1930. New York.) W a d .

Carl Kaufmann und Otto Miihlbock, Ovarialfunktion und Lipoidstofficechsel.
I. Mitt. Die Beziehungen zwisehen Cholesterimtoffwechsel und Otarialfunktion. Der
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Cholesteringeli. des Frauenblutes betrug im Mittel (5 Frauen, 454 Bestst.) 125 mg in 
100 ccm Serum. Um die Zeit der Menstruation war bei gesunden Frauen ein Absinken 
des Cholesteringeh. bis zu 41% des Mittelwertes zu beobachten, diesem Absinken geht 
ein Anstieg bis zu 50% vorher. Bei Storungen im Ablauf der Ovarialfunktion traten 
ebenfalls Senkungen des Cholesteringeh. auf, diese waren aber unabhśingig von den 
auftretenden Blutungen. (Arch. Gynakol. 134. 603—25. 1928. Berlin, Univ.-Frauenklin. 
Charitó. Sep.) W a d e h n .

Carl Kaufmann und Otto Miihlbock, Omrialfunktion und Lipoidhaushalt.
II. Mitt. Die Beziehungen zwischen Lecithinhaushall und Ovarialfunktion. (I. vgl. vorst.
Ref.) Der Lecithingeh. im Blutserum (4 Frauen) betrug im Mittel 234 mg in 100 ccm 
Serum. Bei gesunden Frauen mit regelmafiiger Ovarialfunktion war eine gesetzmaCige 
Beeinflussung des Lecithingeh. in den yerschiedenen Cyclusabschnitten nicht fest- 
zustellen. (Arch. Gynakol. 136. 478—502. 1929. Berlin, Univ.-Frauenklin. Charitć. 
Sep.) W a d e h n .

Carl Kaufmann und Otto Miihlbock, Omrialfunktion und Lipoidhaushalt.
III. Mitt. 1. Uber die Verteilung des Blutcholeslerins in freies mul vereslertes Cholesterin
in den veischiedenen Funktionsphasen der Keimdruse. 2. Der Oesamtfettsauregehalt des 
Blules bei regelmafiiger, bei unregelmafiiger und fehlender Ovarialfunktion. (II. vgl. yorst. 
Ref.) Die Senkung des Gesamtcholesteringeh. im Blutserum zur Zeit der Menstruation 
wird meist durch ein Absinken des freien Cholesterins bedingt. Normal sind etwa 70% 
des Gesamtcholesterins vcrestert, zur Zeit der Menstruation etwa 85—90%. Bei zwei 
normalcycl. Frauen wurden bei drei beobachteten Menstruationscyclen erhohte Gesamt- 
fettsauremengen im Blut festgestellt. (Arch. Gynakol. 139. 254—77. 1929. Berlin, 
Uniy.-Frauenldin. Charitć. Sep.) W a d e h n .

Anna Schepetinsky und Marie Kafitin, Uber die Wechselbeziehungen zwischen 
Ovarialfunktion und Mineralbesland des Blutes. Wahrend der Menstruation schwankt 
der Ca-Geh. des Blutes gesunder Frauen nur innerhalb n. Grenzen, zwischen 11 bis
14 mg-%. In  der pramenstruellen Periode steigt er ein wenig, aber doeh nur bis zum 
Bereieh der oberen Grenze der Norm. Im Klimakterium sind die Sohwankungen 
individuell yerschieden, aber auch nicht erheblich. — Der A'-Geh. neigt zur Abnahme 
wahrend der Menstruation. Bei Subfunktion der Oyarien sind Ca u. K labil, liegen 
aber innerhalb n. Grenzen. — Auch der anorgan. P  schwankt wahrend Menstruation, 
Pramenstruum u. bei Subfunktion der Ovarien nur unerheblich. — Der ATa-Geh. des 
Blutes sinkt wahrend der Menstruation erheblich. Der 67-Geh. ist entsprechend niedrig. 
(Arch. Gynakologie 136. 397—406. 1929. Leningrad, Reichsinst. f. Geburtsh. u. 
Gynakol. u. Biochem. Lab. Sep.) F. M u l l e r .

Clement D. Veler, Sidney Thayer und Edward A. Doisy, Uber die Darstellung 
des lcrystallinen follikularen Orarialhormons: Theelin. (Vgl. C. 1930. II. 935.) Die 
Methode der Vff. ist dadurch charakterisiert, daB der Harn vor der Extraktion, zu der 
Chlf. yerwendet wird, angesauert wird, wodurch die Ausbeute auf das 6—7-fache steigt. 
Statt Chlf. bcwahrte sich auch Butylalkohol, bei dessen Verwendung ais Estraktions- 
mittel das Gegenstromprinzip benutzt wurde. Die in Lsg. gegangenen Anteile wurden 
nach dem Eindampfen in Bzl. aufgenommen u. die Bzl.-Lsgg. mit Alkali geschiittelt, 
das das Hormon aufnimmt. Aus dem Alkali kann die schwache Saure durch haufiges 
Schiitteln mit A. wieder herausgeholt werden, der aus dem A. hinterbleibende Ruckstand 
wird aus .Butylalkohol u. 20%ig. A. umkrystallisiert u. bildet dann farblose Krystalle 
vom F. 243°. (Journ. biol. Chemistry 87. 357—71. Juni 1930. St. Louis, Univ. school 
of medicine.) ' B e r g m a n n .

Chester B. Slawson, Krystallographische Beschreibung des Tlieelins. Theelin, 
nach der im vorst. Ref. beschriebenen Methode dargestellt, krystallisiert monoklin. 
Dio rhomb. Begrenzung ist durch die Winkel 112 u. 68° charakterisiert. Mitunter ist 
der spitze Winkel durch eine kleine Flachę (mit den Winkeln 115,5 u. 132,5°) ersetzt. 
Die Krystalle sind opt. negatiy, der Auslóschungswinkel ist 12° gegen die liingere Kante.
(Journ. biol. Chemistry 87. 373—75. Juni 1930. Ann Arbor, ITniy. of Michigan.) B e r g m .

M. Villaret, Schiff-Wertheimer, L. Justin-Besanęon, R. Cachera und Benech, 
Physwlogische Untersuchungen iiber Cholinderivate. Wechselseilige Einwirkung des 
Adrenalins und des Acelylcholins auf die Netzhaułarterie. (Vgl. C. 1928. II. 1231.) Die 
Injektion von 0,10 mg Adrenalin pro kg Kórpergewicht hat auf den Durchmesser der 
Netzhautarterie nur eine geringe Wrkg., trotzdem der arterielle Blutdruck stark steigt. 
Die Injektion von 0,02 mg Acetylcholin pro kg yerursacht eine ausgesprochene Er- 
weiterung der Netzhautarterie. Werden Acetylcholin (0,05 mg) u. Adrenalin (0,10 mg)
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zusammen injiziert, so kommt es wakrend der einsetzenden Blutdrucksteigerung zu 
einer Erweiterung der Netzhautarterie. {Compt. rend. Soc. Biol. 103. 580—82. 28/2. 
1930.) W a d e h n .

Jose Lamelas, Blulcaldum nach Entfemung des Sympathicus, Adrenininjektionen 
und falscher Wut. Bei Katzen war der Ca-Geli. des Herzblutes nach Entfemung 
der Sympathici nicht anders ais in der Norm. — Nach Adrenalininjektion war der 
Ca-Geh. niedrig, vielleiclit infolge Blutverdiinnung durch die Injektionslsg. {Amer. 
Journ. Physiol. 93. 111—15. 1/5. 1930. Haryard Med. School Physiol. Lab.) F. Mu.

T. Vacek, Messung der Zersetzung des Adrenalins im Blut mit Hilfe des ,,Disso- 
zialio7isveimógens“ des Adrenalins. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 652—53. 28/2. 1930.
— C. 1930.1. 2131.) W a d e h n .

Charles Robert Harington und William Thomas Salter, Die Isolierung von 
l-Tliyroxin aus der Schilddriise mit Hilfe proleolylischer Enzyme. (Vgl. C. 1930. I. 541.) 
Die fruher von O sw ald gemachte Beobachtung, daB bei der Einw. von Trypsin auf 
Jodthyreoglobulin allmahlich das gesamto Jod abgespalten wird, konnten Vff. nicht 
bestatigen. Selbst bei sehr langer Einw. des Ferments wird die Menge des anorgan. 
Jods nur unwesentlich erhóht. Die friiher beobachtete erhohte Jodabspaltung ist 
nicht dem Ferment zuzuschreiben, sondern ist eine Alkaliwrkg. Um die Hydrolyse 
des Thyreoglobulins móglichst schnell durchzufuhren, wurde das Protein in Anlehnung 
an Beobachtungen von H u tch iso n  zunachst mit Pepsin bei pn =  1,5 gespalten, 
bis der gesamte Nd. in Lsg. gegangen ist. Dauer 48—96 Stdn. Beim Einstellen der 
Lsg. auf Ph =  5,0 scheidet sich ein reichlieher Nd. des Hydrolysenprod. mit 1 %  
Jodgeh. aus, so daB 40% des Gesamt-J darin enthalten sind. Dieses Prod. wird bei 
P h  =  8,0 mit einem akt. Trypsinpraparat weiter gespalten, bis die Zunahme an 
Amino-N im Hydrolysat aufhórt. Dauer 72—96 Stdn. Amino-N-Geh. des Prod. 
50% des Gesamt-N. Beim Ansauern auf pn =  5,0 fallen die Spaltprodd. gróBten- 
teils aus. Durch Extraktion derselben mit wenig HCl enthaltendem 70%'g- Acoton 
wird ihnen der gróBte Teil der jodhaltigen Substanz entzogen u. durch Einstellung 
auf Ph =  5,0 u. Abdest. des Acetons wrieder abgeschieden. Die Entfemung der Lipoid- 
bestandteile erfolgt alsdann durch Auflósen in verd. Lauge u. Extraktion mit A. 
Man erhalt so ein dunkelbraunes Prod. mit 15% J  u. 7% N. Die Pigmente lieBen 
sich aus seiner wss. Lsg. mit Hilfe von Barythydrat grofitenteils ausfallen. Naeh 
dieser Reinigung resultierte ein Prod. mit mehr ais 30% J, welches eine sehr starkę 
HN02-Rk. des Thyroxins gibt. Dieses Prod. scheidet sich aber aus seiner Lsg. in 
NaOH-haltigem 80%ig. A. auf Ansauern mit Eg. nicht wieder ab. Durch Zusatz 
von Aceton werden wiederum erhebliche Mengen gefarbten óligen Materials von 
niedrigem J-Geh. ausgefiillt. Die Mutterlaugen liefern beim EingieBen in W. ein Pra- 
parat mit 45—50% J  u. 5% N. Es handelt sich wahrschcinlich um ein Tri- oder 
Tetrapeptid, 1. in Eg. u. teilweise in 50%ig- Essigsaure, langsam 1. in 0,1-n. Na2C03- 
Lsg., aus welcher sich in der Kalte ein farbloses, aber amorphes Na-Salz abscheidet. 
Das Prod. enthalt jedoch auBerdem noch freies Tyroxin, welches schlieBlich aus dem 
Na-Salz durch Losen in Pyridin u. Fallen mit W. abgetrennt werden konnte. Das 
nunmehr in iiblicher Weise gereinigte Thyroxin sehmolz bei 235° unter Zers. u. zeigte 
in einem Gemisch von 2 Voll. A. u. 1 Vol. n. NaOH dieselbe Drehung wie dio synthet. 
Verb., [a]5461 =  —3,2° bis 4,45° (c =  4,4). Die physiolog. Unters. der Praparate von 
J. H. Gaddum ergab, daB sowohl das l-Thyroxin ais auch die aquivalente Menge 
des Tri- bzw. Tetrapeptids bei subcutaner Injektion nahezu die gleiche Wirksamkeit 
entfalten. Per os dagegen erweist sich das reine l-Thyroxin ais unwirksam, wahrend 
das Peptid den Sauerstoffverbrauch des Yersuchstieres (Ratten) stark erhóht. Aus 
diesen Ergebnissen folgt, daB das naturliche Thyroxin der 1-Reihe angehort u. im 
Thyreoglobulin in peptidartiger Verb. vorhanden ist. (Biochemical Journ. 24- 456 
bis 471. 1930. London, Univ.) O hle.

S. J. Mc Clendon, Schilddriisenexlrakt bei der Behandlung der Nephrose. Bericht 
uber drei Falle. Schilddrusenextrakt erwies sich ais ein wichtiges Mittel bei der Be
handlung der Nephrose. (Journ. Amer. med. Assoc. 94.1202—04.19/4.1930. San Diego, 
Calif.) W a d e h n .

John Rogers, A ku ter postoperatwer Hyperthyreoidismus und seine Behandlung mit 
Schilddrusenexlrakt. Es gibt Falle von Hyperthyreoidismus, die besser auf eine Be
handlung mit Schilddrusenextrakt reagieren ais auf eine Behandlung mit Antithyreoidin. 
Die nach der Schilddrusenoperation einsetzenden akuten, ais Hyperthyreoidismus zu 
deutenden Symptome kónnen durch Injektion eines Schilddriisenextrakts „Thyroid
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residue“ (S c h i e f f l in  u. Co., N. Y.) bekoben werden. (Currenfc Res. Anestkesia Anal- 
gesia 8. 176—79. Mai/Juni 1929. New York.) W a d e h n .

T. Koide, tjber den Einflu/3 des Insulins auf die experimentelle Atkeroniałose 
(Cholesterintypus) des Kaninchens. Kanincken erhielten taglich 2,0 g Lanolin yerfiittert; 
ein Teil dieser Tiere wurde mit Insulin (etwa 0,3 kkn. Einheiten pro 100 g Korper- 
gewickt) bekandelt, ein anderer Teil erhielt auBer Lanolin u. Insulin taglich Trauben- 
zuckerlsg. (0,4 ccm einer 25%ig. Lsg. auf 0,1 Einheit Insulin) intravenós 5 Min. nach 
der Insulingabe injiziert. Bei mkr. Unters. fanden sich atheromatose Veranderungen 
der Aorten bei allen nur mit Lanolin behan^elten Tieren; bei den mit Insulin gespritzten 
Tieren zeigten 60% u. bei den mit Insulin +  Traubenzueker nur 50% krankhaft ver- 
anderte Aorten. (Folia endocrinologica Japonica 5. 97—98. 20/1. 1930. Kyoto, I. rncd. 
Klin. Univ.) W a d e h n .

Roger S. Hubbard und John K. Deegan, Bemerhing zu der Wirkung von 
Colonbakterien auf die reduzierenden Substanzen im mensclilichen Blut. Zerstort man die 
im menschlichen Blut bzw. Plasma enthaltene Glucose durch Vergarung mit Hefe 
u. behandelt die mit Wolframsaure yon Proteinen befreite u. sterilisierte Lsg. mit 
Bacillus coli communis, so wird ein Teil der nichtzuckerartigen unvergarbaren redu
zierenden Substanzen zum Verschwinden gebracht. Dieser vom Bacterium coli zer- 
stórte Anteil ist aquivalent (in bezug auf das Red.-Vermogen) 3 mg Glucose pro 100 ccm 
Blut. Diese Substanz ist im Plasma u. in den Blutkórperchen gleichmaBig yerteilt. 
Sie ist nicht ident. mit Harnsaure, Kreatin u. Kreatinin, welche ebenfalls gleichmaBig 
auf Plasma u. Blutkórperchen yerteilt sind. Moglieherweise kommen Lactose u. 
Galaktose in Frage, welche unter den gleichen Versuchsbedingungen von Hefe nicht 
zerstort, aber von Bacillus coli abgebaut werden. (Journ. biol. Chemistry 86. 575—77. 
April 1930. Clifton Springs, Sanitarium.) O h le .

H. Mayeda, tjber die Beziehungen zwisclien innerer Sekretion, einigen Pharmaka und 
Serumanaphylaxie. II. Mitt. tjber die Beziehungen zwisclien einigen Pharmaka und' der 
Serumanapliylaxie. (I. vgl. C. 1930. I. 2114.) Die intravenose Injektion yon 3%ig. 
CaCl2-Lsg. (0,5 ccm pro 100 g Kaninckengewickt), 30 Min. vor der Reinjektion gegeben, 
wirkt schutzend vor dem anaphylakt. Schock; Injektion vor der Sensibilisierung hat 
keinen EinfluB; die Injektion einer 3%ig. MgCl,-Lsg., yor der Sensibilisierung oder der 
Reinjektion gegeben, hat eine ahnliche schiitzende Wrkg. Die Einspritzung einer 0,l%ig. 
Histaminlsg. hatte keinen bemerkenswerten EinfluB auf das Auftreten des anaphylakt. 
Sckocks. (Folia endocrinologica Japonica 5. 103—04. 20/1. 1930. Kyoto, I. med. Klin. 
Uniy.) W a d e h n .

Frederick Ronald Hayes, Der Entwicklungsstoffwechsel von Lachseiern. I. Die 
Bedeutung des Briilens und. die Bolle des Wassers bei der Entwicklung. Das Feucktgewickt 
der Eier yon Lacksen wachst langsam bis kurz vor dem Bruten, dann rasch. Bei der 
Larve wachst das Feuchtgewicht anfangs u. sinkt dann ab. Das Troekengewicht sinkt 
rasch nach dem Bruten. Beobachtungen beim Bruten zeigen, daB das Enzym, welches 
die Sehale auflóst, einen ungiinstigen EinfluB ausubt auf den Embryo. (Biochemical 
Journ. 24. 723—34. 1930. Liverpool, Uniy., Abt. f. Ozeanographie.) P a a l .

George O. Biirr und Mildred M. Burr, tjber die Natur und Bolle der fur die 
Ernahrung wichtigen Feltsauren. (Vgl. C. 1929. II. 1556.) Bei fettfreier Emahrung 
-yon Ratten traten allmahlich Ausfallsersckeinungen auf, die in Veranderungen der 
Haut u. kauptsacklick der Niere besteken. Letztere fuhren in schweren Fallen zum 
Tode. Hohe Proteingaben erhohen die Schwere der Nierendegeneration. Die fettfrei 
emiikrten Tiere trinken 2—3-mal so viel irie die normalen, okne daB der Wasseruber- 
schuB ais Urin abgeschieden wird. Die Eibldg. wird unregelmaBig u. hort schlieBlich 
yollig auf, setzt aber innerhalb weniger Tage wieder ein, wenn der Nahrung Ole zu- 
gegeben werden. Der Ausfall des Vitamins E bedingt diese Erscheinungen nickt. 
Weibliche Ratten, die fettfrei ernahrt worden sind, zeigen anfanglich noch Geschlechts- 
trieb u. konnen noch Jungę werfen, die jedoch sehr schlecht entwickelt sind. Spater 
erliseht der Geschleehtstrieb yollstandig u. zwar gleichzeitig mit dem Aufkdren der 
Eibldg. — Gesatt. Fettsauren beseitigen diese Symptome nicht, dagegen die starker 
ungesdtt. Sauren wie z. B. Linolsaure, sowohl ais solche oder in Gestalt von Fetten, 
Olen oder Eilecithin. Ob aueh Olsaure wirksam ist, bleibt noch zweifelhaft. Hochwertiges 
Butterfett ist dagegen unwirksam, woraus hervorgeht, daB weder Vitamin A noch 
Vitamin E zu diesen Ausfallserscheinungen in Beziehung stehen. Vff. nehmen an, 
daB die starker ungesatt. Fettsauren fiir den normalen Ernakrungszustand weseiitlich
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sind u. voni Organismus nicht in geniigender Menge selbst produziert werden konnen. 
(Journ. biol. Chemistry 86. 587—621. April 1930. Minnesota, Univ.) O hle.

Hans Bischoff, Uber den Nahrwert des Corncd beef bei Ratlen. Ein 190 Tage 
dauernder Fiitterungsyers. an jungen waehsenden Albinoratten mit amerikan. Comed 
beef, das durch Mineralsalze erganzt wurde, ergab folgendes: 1. Das beste Wachstum 
zeigten die Tiere, welche mit Comed beef -f Mineralgemisch u. einer Zulage von 
Lebertran u. Hefe gefuttert wurden. 2. Es folgen unmittelbar diejenigen, welche 
Comed beef mit der gleichen Zulage u. kohlensaurem Kalk erhielten. 3. Weit weniger 
gut entwickelten sich die mit Comed beef ohne Zusatz gefiitterten Tiere. 4. Am • 
schlechtesten schnitten ab die mit Corned beef u. Kalk gefiitterten Ratten. 5. Zur 
Fortpflanzung kamen nur die unter 2 genannten Tiere. (Biochem. Ztschr. 222. 191 
bis 197. 16/6. 1930. Rostock, Uniy.-Kinderklinik.) K o b e l .

Charles M. Wilhelmj und Frank C. Mann, Einflu/i der Emahrung auf das Ver- 
hellen gegeniiber bestimmten Aminosdurm. I. Die Wirkung des Hungerns. Die Zufuhr 
von Plienylalanin, Alanin oder Glykokoll per os oder intravenós erzeugt beim Hund 
eine regelmaBige u. quantitativ gleichartige Steigerung des Grundumsatzes, wofern 
die allgemeinen Bedingungen ta. die Nahrung konstant sind. Im Durchschnitt war der 
respirator. Quotient nach der Injektion 0,82 gegeniiber n. 0,77. — Die spezif.-dynam. 
Wrkg. betrug pro Millimol. im Durchschnitt 0,20. — Bei hungernden Ticren war nach 
Alanin u. Glykokoll der respirator. Quotient 0,69. Die Gesamtcalorienmenge nahm 
nach der Injektion ab, ebenso die Aminosauremenge. Nur bei Phenylalanin fehlte 
wahrend des Hungerns die spezif.-dynam. Wrkg. (Amer. Journ. Physiol. 93. 69—85. 
1/5. 1930. Rochester, Div. of Exp. Surg. and Pathol. and Sect. of Clin. Metabolism. 
The Mayo Foundation.) F. M u l l e r .

Charles M. Wilhelmj und Frank C. Mann, Einflu/3 der Emahrung auf das Ver- 
halten gegeniiber bestimmlen Aminosduren. H. Die Wirkung einer kohlehydralreichen 
Kost nach Hungern. (I. vgl. vorst. Ref.) Intraveno8e Injektion von A Irmin u. Glykokoll 
bcwirkte bei fast nur Kohlehydrat enthaltender Emahrung nach einer Hungerperiode 
Herabgehen der spezif.-dynam. Wrkg. sogar unter die Zahl, die nach Hungern oder bei 
n. Kost erhalten wurde. Der respirator. Quotient stieg von 0,9 auf 0,95. War er schon 
fast 1, so stieg er nicht weiter an. — Die Vergiftungserscheinungen, die oft auf Alanin- 
oder Glykokollinjektion beim hungernden Tier folgen, fehlten nach reichlicher Kohle- 
hydratgabe. — Die Gesamtcalorienproduktion u. die Desaminierung verliefen unregel- 
mafligęr ais im Hungerstadium oder bei n. Emahrung. (Amer. Journ. Physiol. 93. 
258—66. 1/5. 1930. Rochester, Div. of Exp. Surg. and Pathol. and Sect. of Ciin. Meta
bolism. The Mayo Foundation.) F. M u l l e r .

W. Pfannenstiel und B. Scharlau, Der Einflu/3 gesteigerter Vitaminzufuhr auf 
ezperimentelle Slaphylokokkeninfektionen der Haut. (Vgl. auch C. 1930. II. 82.) In 
VerssT an Kaninchen konnte gezeigt werden, daB die Anreieherung der Nahrung mit 
Vitamin B (Hefe) sowie mit Vitamin A (Lebertran) die Entstehung der nach intra- 
kutaner Injektion yon Staphylokokken sich ausbildenden entziindlichen Hautprozesse 
zwar kaum hemmt, die Heilung der Herde jedoch beschleunigt. Vitamin D (bestrahltes 
Ergosterin) zeigt auch entziindungshemmende Wrkgg., die yielleicht im Zusammenhang 
mit der yerbesserten Kalkverwertung stehen. Durch Injektion yon Ca, in Form von 
gluconsaurem Ca, wird die entziindliche Rk. auch gehemmt, gleichzeitig aber die 
Epithelisierung der Hautdefekte yerzogert. Der durch spezif. Vaccinevorbehandlung 
erzielte, nur geringfiigige Impfschutz wird durch Zusatz von Vitamin A, B, C zur Nah
rung bedeutend yerstarkt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 71. 465—76. 14/5. 1930. Munster 
[Westf.], Univ.) H. W o l f f .

Earl R. Norris und Anna E. Church, Studien uber die Farbreaktion f  ur Vitamin A  
mit Antimontrichlorid. II. Die Verdunnungskurve von Dorschleberól mit dem Antimon- 
trichloridreagens. (I. vgl. C. 1930. I. 1639.) Es werden Kurven fur den Zusammenhang 
zwischen der Farbrk. mit SbCl3 u. der Verdiinnung des zu untersuchenden Oles auf- 
genommen. Die Intensitat der Farbung ist in keinem Falle eine lineare Funktion der 
Verdiinnung des Oles. Die Abweichungen sind fiir alle Ole yerschieden, so daB auch nicht 
eine fiir alle Ole giiltige Kurve aufgestellt werden kann. Bei schwachen Farbungen ist 
annahernd eine lineare Beziehung yorhanden. In diesem Falle kann die Abhangigkeit 
annahemd durch die Tangente an die Kurve im Ausgangspunkt wiedergegeben werden. 
Mit den Werten der Tangente fallen die bei Fiitterungsverss. erhaltenen Werte an
nahernd zusammen. (Journ. biol. Chemistry 87. 139—46. Mai 1930. Univ. of Wa
shington.) ” H e s s e .



1930. II. Es. T ie r p e iy s io l o g ie . 1391

Javillier, Carotin und das Wachslum der Tiere. Zusammenfassender Vortrag 
iiber die Struktur des Carotins, fur das die bekannte Formel von P . K a k r e r  an” 
genommen wird, u. seine Beziehungen zum Vitamin A. (Buli. Soc. chim. France T41 47 
489-508. Juni 1930.) B e r g m a n n .

Ernst Stettner, Ober Jiachitisheilung mit verschiedenen Uierapeulischen Mitteln. 
Die Unterss. geschahen unter dem Gesiclitspunkt der Erzielung eines mogliehst harmon. 
Heilungsyerlaufs bei der Therapie der Rachitis mit Lebertran, zwei Arten bestrahlten 
Ergosterins u. durch Bestrahlung. Beobachtct wurden yergleichend einige Phasen 
des Ossifikationsvorgangs (Auftreten neuer Iinochenzentren) u. die Korperliinge. 
Zu ersterem Rontgcnbeobaclitungen (Abbildungcn). Beschreibung einer MeBmethode. 
Es ergibt sich fiir das allerdings beschrankte Versuchsmaterial (Kinder yerscliiedenen 
Alters, Geschlechts usw.), daB die Heilungsintensitat stark von dem Geh. der Thera- 
peutica an bestrahltem Ergosterin abhangt. Lebertran langsam, konz. Vigantol 
schnell. Also z. B. Hóhensonne bei geringer Wachstumshemmung. Durch Leber
tran u. Vigantolarten kann harmon. Heilungsverlauf erzielt werden. (Klin. Wchschr. 
9. 974—77. 24/5. 1930. Erlangen, Univ.-Kinder-Poliklinik.) ScHWAIBOLD.

H. Beumer und F. Hepner, Zur Frage der Herkunft des Ergosterins im Organismus. 
Futterungen von Ergosterin allein, Ergosterin -f- Cholesterin u. Ergosterin +  Chol- 
saure an Mause fiihrten nicht zu einer im Rachitisrattenvers. nachweisbaren Resorption, 
die einen Wert von iiber VlO mg resorbierten Ergosterins pro Maus iiberschritten hatte. 
Die Móghchkeit einer spurenweisen, zur Bedarfsdeckung ausreichenden Ergosterin- 
resorption aus der Nahrung muB jedoch zugegeben werden, vor allem ist, wie eine 
Versuchsserie zeigte, damit zu rechnen, daB bei der Resorption von Cholesterin das 
diesem stets anhaftcnde Ergosterin mitgerissen wird. (Biochem. Ztschr. 222. 204 
bis 210. 16/6. 1930. Gottingen, Uniy.-Kinderklinik.) K o b e l .

A. Windaus, Einige weitere Erfahrungen iiber das bestrahlte Ergosterin. (Vgl.
C. 19 3 0 . I. 404.) Bei der Bestrahlung des Ergosterins entstehen mindestens fiinf bis 
sechs durch Digitonin nicht mehr fallbare Rk.-Prodd.: 1 . Der antirachit. wirksame 
Stoff, ein niedrig schm. Ol, bisher nicht in reinem Zustand isoliert, besitzt vermutlich 
eine schwach negative Drehung u. eine Absorptionsbande bei 270 m fi. Dieser Stoff 
ist in verd. Soyaollsg. monatelang unyerandert haltbar, ohne Losungsm. im Vakuum 
aufgehoben zeigt sich eine langsame Alterung, die sich opt. u. physiolog. yerfolgen 
liiBt. Diese oder eine sehr ahnliche Veranderung geht raseh vor sich, wenn das Yitamin 
auf Tcmpp. iiber 150° erhitzt wird. Durch Oberbestrahlung oder durch Oxydation 
mit 0 2 wird das Yitamin zerstort, durch Na u. A. wird es hydriert u. verliert dabei 
ebenfalls seine antirachit. Wrkg. Unter den Einw.-Prodd. von Na u. A. auf bestrąhltes 
Ergosterin befindet sich ein krystallisierter Dihydroalkohol, der wahrscheinlich ein 
Dcriv. des Vitamins ist. 2. Neben der antirachit. Wrkg. zeigen D-Vitaminpraparate 
auch tox. Wrkgg., die selbst nach Zerstorung der antirachit. Wrkg. bestehen bleiben. 
Die Frage, ob die antirachit. u. die tox. Wrkg. von derselben oder von zwei verschicdenen 
Verbb. herriihren, ist noch offen. Der tox. Stoff ist noch in den Prodd. vorhanden, 
die durch Einw. yon Na u. A. auf bestrąhltes Ergosterin entstehen. 3. In den Be- 
strahlungsprodd. findet sich (vor allem nach langerem Stehen) ein stark positir drehender 
Stoff mit sehr ausgepragtcr Bandę bei 280—290 m /<, er sclieint durch eine Dunkelrk. 
aus dem Vitamin zu entstehen u. wird durch Bestrahlen wieder abgebaut. Er wird durch 
Na u. A. hydriert, durch 0 2 oxydiert. 4. In den Oberbestrahlungsprodd. findet sich 
ein krystallisierter Alkohol, der positiy dreht, iiber 240 m/t keine Absorption zeigt 
u. durch einen sehr schon krystallisierten Allophanester ausgezeichnet ist. Er ist 
indifferent gegen Na u. A. beim Erhitzen u. fast unempfindlich gegen Oj, physiolog. 
inakt. 5. Neben diesem findet sich ein zweites krystallisiertes Uberbestrahlungsprod., 
das dem Alkohol Nr. 4 sehr ahnlich ist, aber stark negativ dreht. 6. Der sehr stark 
positiv drehende Stoff, der bei der Uviolglasbestrahlung entsteht, ist weder mit 3. 
noch mit 4. ident. u. wird wohl noch ein sechstes besonderes Bestrahlungsprod. sein. 
Unterss., ob der antirachit. Faktor sich frei von dem tox. darstellen laBt, sind im Gange. 
(Nachr. Ges. Wiss., Gottingen 19 3 0 . 36—57. 20/6. 1930. Gottingen, Univ.) W r e s c h n .

Abraham Lincoln Marshall und Arthur Knudson, Die Bildung von Vitamin D 
durch monochroniatisches Licht. Durch sehr genauc Vcrss. mit monochromat. Licht 
(Mg, Hg u. Cd) stellen Vff. fest, daB die Ausbeute von Vitamin D bei der Bestrahlung 
yon Ergosterin abhangt yon der Lichtintensitat u. direkt proportional ist der Zahl 
absorbierter Lichtąuanten, aber unabhangig yon der Wellenlange des yerwendeten 
Lichts. Im Gegensatz zu M o p .to n , H e i l b r o n  u. K a r u m  (C. 19 2 7 . II. 2206) wurde
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gefunden, daB Vitamin D im selben Bereich wie Ergosterin absorbiert u. durch Licht 
von derselben Wellenlange auch zerstórt wird, durch die es entsteht, so daB sich eine 
maximal mogliche Ausbeute an Vitamin ergibt, u. zwar 35°/o des bestrahlten Materials. 
Die (Juantenausbeute bei der Umwandlung ist 0,3 Moll. Vitamin pro absorbiertes 
Quant. (Journ. Amer. chem. Soc. 52- 2304—14. Juni 1930. Schenectady, New York, 
Unters.-Labor. der General Electric Comp. u. Albanie Medical College.) B e k g m a n n .

H. Steenbock, E. B. Hart, Blanche M. Riising, C. A. Hoppert und S. Basherov, 
Fettlosliche Vitamine. XXVIII. Der antirachitische Wei.t der Milch pan dem Sonnenlicht und 
den Slrahlen einer Quecksilberdampfquarzlampe ausgesetzten Kiihen. (XXVII. vgl. C. 1927.
II. 1873.) Tagliche Belichtung von Kiihen (Ayrshire- u. Holsteinkiihe) mit Sonnenlidit 
oder ultra violettem Licht (1 Stde. taglich in Entfernung von 20 Inches auf Kopf, Rucken 
oder Euter) ist ohne EinfluB auf die antirachit. Wrkg. der Milch. Es wurde auch keine 
Verbesserung der Milch- oder Butterfettsekretion beobachtet. Die bekannte bessere 
Qualitat der im Sommer gebildeten Milch u. Butter muB also in anderen Faktoren 
ais im Sonnenlicht begriindet sein. (Journ. biol. Chemistry 87. 103—26. Mai 1930.) Hs.

H. Steenbock, E. B. Hart, Blanche M. Riising, S. W. F. Kletzien und
H. T. Scott, Fettlosliche Vitamine. XXIX. Ist die durch ultraviolełte Slrahlen beicirkte 
antirachiiische Aktivierung ein Universabniltel fur negaiwe Calciumgleichgewichle ? 
(XXVIII. vgl. vorst. Ref.) Dio Belichtung von Ziegen mit ultravioletten Strahlen der 
Quarzlampe fiihrt zu wesentlicher Verstarkung der antirachit. Wrkg. der Milch. Es 
wurde beobachtet, daB die Ziegen dann ein ausgesprochen negatiyes Ca-Gleichgewieht 
zeigen. Mit dem Auftreten des negativen Ca-Gleichgewichtes zeigen die Tiere wachsende 
Ruhelosigkeit, so daB die Ca-Ausscheidung sowohl neurolog., ais auch mit Hilfe des 
antirachit. Faktors kontrolliert werden kann. Da die Ursache der Storung nicht be- 
kannt ist, kann die Vermehrung der antirachit. Wrkg. nicht ab  Merkmal eines gestorten 
Ca-Stoffwechsels angesehen werden. (Journ. biol. Chemistry 87. 127—37. Mai 1930. 
Univ. of Wisconsin.) H e s s e .

Peter P. T. Sah und Tsan-Wen Li, Uber die Wirlcung von Durst, Ilunger und 
Vitamin-B-Mangel auf das Gewićht der inneren Organe. Um die Behauptungen auf 
Grund friiherer Unterss., daB die Storung in der Ernahrung bei Vitamin-B-Mangel 
ident. mit derjenigen bei Hunger sei, nachzupriifen, legten Vff. vier Versuchsgruppen 
junger Albinoratten an: 1 . ganzlicher B-Mangel, 2. maBiger B-Mangel (5 Wochen 
Gewichtskonstanz), 3. Hunger (Totung bei Gewichtsabnalime von 70 auf 40 g), Hefe- 
u. Lebertranzulage, 4. Durst, vollstandige trockene Nahrung. Bei Hunger glichen die 
Ratten von 40 g solchen n. Ratten, mit Ausnahme einer Atrophie der Leber der ersteren. 
Bęi Durst u. Vitamin-B-Mangel war die Verkummerung der Leber gleich u. viel geringer 
ais bei Hunger. Die Niere war unverandert, wahrend sie bei Hunger sich verkleinerte. 
Daher wird geschlossen, daB die Wrkg. von Durst u. Vitamin-B-Mangel auf das Gewicht 
der inneren Organe ident. sei, nicht hingegen bei Hunger. (Chinese Journ. Physiol.
4. 255—58. Mai 1930. Peiping, Union med. Coli., Dep. Biochem.) S c h w a ib o l d .

O. W. Barlow, Der Einflufi von anorganischem Eisen auf die Anamie bei der 
lieiskrankhcił der Tauben. (Vgl. C. 1930. I. 2439.) Wenn man G Wochen lang Ferro- 
carbonat in Form von Blaudschen Pillen in therapeut. bis zu hóchsten Dosen zu Fe- 
freier Reiskost zusetzt, so sieht man keine Besserung der Anamie. Im Gegenteil 
nimmt die Blutzerstorung bei gróBeren Fe-Gaben noch zu. — In der Leber der reis- 
kranken Tauben mit schwerer Anamie sind die Hamosiderindepots stark ausgepragt, 
etwas wreniger nach Hungern, am wenigsten bei n. Ernahrung. Inanition u. nicht 
Fe-Mangel ist die Ursache der Reiskrankheit. — Nur Vitamin B kann die Krankbeit 
hcilen. Die zahlreichen probierten Stoffe waren ausnahmslos wirkungslos. (Amer. 
Journ. Physiol. 93. 156—60. 1/5. 1930. Cleveland, Western Res. Univ. Pharmacol. 
Departm.) F. MijLLER.

O. W. Barlow, Der Einflufi von Vitamin B  auf die Inanition, die Anamie und die 
Bakteridmie bei der Reiskrankheit der Tauben. (Vgl. vorst. Ref.) Der Gewichts- 
verlust, die Anamie u. das Vorkommen von Bakterien im Blut treten nicht nur nach 
reiner Reiskost auf, sondem nach jeder vitamin-B-freien Nahrung. Werden die Tiere 
mit policrtum Reis gefiittert, so verweigern die Tiere die Nahrung. Mit fortschreitender 
Anamie sieht man Zeichen vermehrter Blutzerstorung u. eine Anderung im Blutvol.
— Welche Faktoren fiir das Auftreten der Bakteriamie bei der Avitaminose-B maB- 
gebend sind, konnte nicht festgestellt werden. Sie sehwindet, wenn man zu poliertem 
Reis Lactose gibt. Zugleich geht die Anamie zuruck. (Amer. Journ. Physiol. 93. 
161—69. 1/5. 1930. Cleveland, Western Res. Univ. Pharmacol. Dep.) F. M u l l e r .
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L. C. Norris und A. T. Ringrose, Das Vorkommen eines Pellagra ahnlichen 
Syndroms bei Huhnem. Die bei Hiihnern erzeugte Ernahrungskrankheit konnte durch 
Yerfutterung von im Autolday behandelter Hefe gęheilt werden. Die Yerss. beweisen 
den intensiyen Bedarf des Huhns fiir das gewóhnKch ais Vitamin Bv  Yitamin O oder 
P-P-Faktor bezeichnete Hefeyitamin. Ais Vers.-Tier zur Best. der Mengen dieses 
Yitamins in Nahrungsmitteln selieint das Huhn besser geeignet zu sein ais die weiBe 
Ratte. (Science 71. 643. 29/6. 1930. Cornell Univ.) W r e s c h n e r .

Bertha Clow und Abby L. Marlatt, Untersuchmgen iiber Vitamin G in frischen 
und eingemachten Tematem. Bei den Verss. an Meerschweinchen wurde die geringste 
Tomatenmenge ermittelt, die dieTiere vom Skorbut in 16 Tagen yollig heilte; sie betrug 
fur vollreife rohe Tomaten 3 g. Der Vitamin-C-Geh. yon solehen u. nach dem Kalt- 
packungsverf. eingemachten, nach 9 Monaten yerfiitterten Tomaten war prakt. der 
gleiche; nacli 15—20 Monaten war ein geringer Verlust eingetreten; yollreife nach dem 
Offenkesselverf. eingemachte Tomaten waren weniger wirksam. Vollreife grune 
Tomaten bei 42° F. 3 Wochen aufbewahrt u. bei 70° F. zur Rótung gebracht, ebenso 
Treibhaustomaten, ohne vorherige Lagerung, waren ebenso Vitamin-C-reich wie im 
Felde am Strauch gereifte. Beide Tomatentypen waren bei der Futterung ganz weich. 
Treibhaustomaten, am Strauch gereift, waren nicht ganz so wirksam wie die ent- 
sprechenden Feldtomaten. Die Farbung der Treibhaustomaten in einer C2H2-Atmo- 
sphare beeinfluBt den Vitamin-C-Geh. nicht. Dieser nimmt mit der Reifung der 
Tomaten zu. Reifen oder Rotwerden nach Entfemung der Tomaten vom Strauch be
einfluBt nicht die Vitamin-C-Entw. darin. Reife grune, nach dem Kaltpackungsyerf. 
eingemachte Tomaten sind eine wirksamere Vitamin-C-Quelle ais rohe, reife, grune 
Tomaten. Der Vitamin-C-Geh. in Tomatenpickles ist yernachlassigbar klein. (Journ. 
agricult. Res. 40 . 767—75. 15/4. 1930. Wisconsin, Univ.) G r o s z f e l d .

W. E. Carroll, H. H. Mitchell und G. E. Hunt, Ferricitrat ais Bestandteil von 
Mineralstoffgemischen bei Paar-Fiilterungsversvchen bei wachsenden Schtceinen. Die 
Anwcndung von Ferricitrat in Menge von taglich 3g bei jungen Aufzuchtferkeln 
(10 Paare) zu einer Futterration yon Gelbmais, Sojabohnenmehl, Leinsamenmehl, 
Alfalfamehl, CaC03 u. NaCl hatte keinen EinfluB auf GroBe u. Wirtschaftlichkeit der 
Zunahmen in 12—18 Wochen. Bei 7 Paaren der Ferkel ergab die Blutunters., daB der 
Fe-Zusatz die Zahl der roten Blutkorperchen u. den Fe-Geh. des Blutes erhóht hatte. 
Da keine Anzeichen yon Anamie beobachtet wurden, hat dieser Befund jedoch keine 
prakt. Bedeutung. (Journ. agricult. Res. 40. 921—26. 15/5. 1930. Illinois, Agricult. 
Ezperim. Station.) G r o s z f e l d .

T. S. Hamilton, G. E. Hunt, H. H. Mitchell und W. E. Carroll, Die Erzeugung 
und' Heilung ran Emahnmgsanamie bei saugenden Ferkeln. Wenige Stdn. nach der 
Geburt lag die Hamoglobinkonz. des Blutes der Ferkel zwischen 9—15, im Mittel 
10,75 g/100 ccm, fiel dann in den nachsten Tagen, gleich nach der Geburt anfangend, 
stark bis 4, 3 oder selbst 2 g, wenn der Wurf im Stalle blieb, bei Auslassung in aus- 
gebrannte Hurden (cindered pens) horte dio Abnahme auf, bis der anfanglichc Hamo- 
globingeh. wieder erreicht war. Das Gleiche konnte durch Futterung von Fe-Citrat 
(vgl. vorst. Ref.) u. CuS04 an die Schweine (25 mg Fe, 5 mg Cu taglich) oder durch Be- 
sprengung des Euters der Sau mit einer Lsg. dieser Salze erreicht werden, nicht durch 
Futterung yon Fe- u. Cu-Salzen an die Sau in den letzten beiden Trachtigkeitswochen 
oder wahrend der Lactationsperiode; die Zugabe hatte dann keine wesentliche Wrkg. 
auf den Hamoglobingeh. des Blutes der Ferkel. Die Behandlung letzterer allein mit 
CuS04 war ohne EinfluB, Fe-Citrat, mit einer sehr geringen Spur Cu, erheblich mehr, 
aberyiel weniger ais eine Kombination yon CuS04 mit Fe-Citrat. (Journ. agricult. Res. 
40. 927—38. 15/5. 1930. Illinois, Agricult. Esperim. Station.) G r o s z f e l d .

Wilhelm Heupke, Untersuchungen iiber Verdauung aus geschlossenen Pflanzen- 
zellen und ihre Bedeutung fiir Physiologie und Pałhologie der Yerdauung beim Menschen. 
VH. Starkeverdauung aus rohem Pflanzengewebe. (VI. vgl. C. 19 2 9 . II. 323.) Bei 
Yerss. mit Mausen wurde Verdauung roher Starkę aus geschlossenen Zellen fest- 
gestellt (Haferflocken u. Korner). Auch beim Menschen wurde nach Eingabe von 
30 g rohen Haferflocken keine Starkę in den Facces gefunden. Auch in vitro wurde 
die Starkę in den Zellen mit Speichel u. Duodenalsaft yerdaut, schneller bei gekochter 
Starkę. Bei Weizen, Reis, Erbsen u. Bohnen, bei letzteren beiden allerdings erst gut 
nach grundlicher Zerkleinerung. Rohe Kartoffelstarkę ist der menschlichen Yer
dauung nur schwer zugangheh. Die Starkę in Bananen ist yerhaltnismaBig gut ver- 
daulich. Fast ebenso diejenige in Niissen. Es wurde jeweils das Stadium der Ver-

XII. 2. 89
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dauung isolierter Pflanzenzellen in den Faeces untersucht. Im allgemeinen war die 
Verdauung im Innem gróBerer Substanzpartikel gehindert. Daraus u. aus Kontroll- 
verss. ergibt sich keine Mitwrkg. der Zellfermente bei der Lsg. der Starkę. (Arch. 
Verdauungskrankheiten 44 . 169—75. 1928. Frankfurt, Univ., Med. Poliklinik.
Sep.) SCHWAIBOLD.

Robert Alexander Mc Cance und Kate Madders, Vergleich der durch den 
mensćhlichen Darni absorbierten Zuckermengen. Rhamnose, Arabinose u. Xylose 
sollen gleichniaBig raseli ausgeschieden werden nach intravenóser Injekfcion. Ihro Aus- 
scheidungskurven sollen ganz gleichmaBige Formen zeigen. Die relativen Absorptions- 
mengen von Rhamnose, Arabinose u. Xylose sind bei Ratten u. Menschen die gleichen. 
Setzt man die Absorptionsmenge von Rhamnose =  1, so betragen die Mengen von 
Arabinose u. Xylose 2,33 bzw. 3,6. Diese Zucker werden angeblioh alle im selben Darm- 
abschnitt absorbiert, u. zwar hoch oben im Diinndarm, in den tieferen Abschnitten 
findet keine nennenswerte Absorption mehr statt. Bei Normalpersonen sclirpitet die 
Absorption dieser Zueker raseh fort, halt sich dann fur l 1/* Stde. auf konstanter Hóhe 
u. nimmt dann meistens ab, eben wenn noch ein betrachtlicher OberschuB im Darm 
yerbleibt. Galaktose soli wenig rascher absorbiert werden ais Glucose, u. Glucose 2-mal 
so schnell m e Fructose. (Biochemical Journ. 24 . 795—S04. 1930. London, Biochem. 
Lab. Kgl. Hospital.) P a a l .

Georg Bischoff, Das Forlschreiten der Słerinhydrierung in den Faeces auflerhalb 
des Darms. Durch Nachfaulenlassen von Faulnisstiihlen im Brutschrank gelingt es, 
den nicht brombindenden Anteil des Kotsterins stark zu yermehren. Im garungs- 
sauren Stuhl des Brustkindes tritt unter denselben Bedingungen eine Sterinhydrierung 
nicht ein. (Biochem. Ztschr. 222- 211—13. 16/6. 1930. Góttingen, Uniy.-Kinder- 
klinik.) • KOBEL.

Paul Rothschild, Gili das Alles-oder-nichts-Geselz fur den Tdtiglceitssłoffwechsel 
von Einzelzuckungen des Muskels ? Die Frage, ob das ,,Alles-oder-nichts-Gesetz“ fiir 
die anaerobe Milchsaurebldg. in Serien yon Einzelzuckungen des Kaltblutermuskels 
gultig ist, wurde an yerschiedenen Froschmuskeln nachgepruft. Bei Sartorien ergibt 
sich bei isoton. u. isometr. Zuekungen kein Unterschied. Bei Semimembranosi u. 
Gastrocnemien ist dagegen isoton. bei geringer Belastung die Milchsaurebldg. gegen- 
iiber isometr. bzw. auxoton. Kontraktionen yerringert, u. zwar im allgemeinen um 
20—40% der isometr. gebildeten Milchsaure. Dieser Unterschied ist auch bei gleicher 
Anfangsspannung vorhanden (waehsende Anfangsspannung erhóht ihrerseits die 
Milchsaurebldg. wie die Spannungsentw.); ferner bei direkter wie indirekter Reizung 
sowie im curaresierten Muskel. Der Unterschied hangt auch nicht von der Delinung 
des isometr. zuckenden Muskels ab, da passive Dehnung keinen EinfluB auf die Milch
saurebldg. ausiibt. (Biochem. Ztschr. 222 . 21—30. 16/6. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilh.-Inst. f. Biologie, u. Heidelberg, Inst. f. Physiol. im ICaiser-Wilh.-Inst. f. mediz. 
Forschung.) K o b e l .

H. Wassermeyer und K. Dutte, Uber die Chemie der Hypertrophie und Atrophie 
muskuldrer Organe. II. Mitt. Kontraktion und Spannung. Studiert wurde der Verlauf 
der Milchsaureabgabe des Muskels an das Blut u. der Ammoniak- u. Phosphorsauregeh. 
des Blutes in kurzfristigen Experimenten fiir yerschiedene Tatigkeitsformen (Kon
traktion u. Spannung). Nach Kontraktion ist die Milchsaureabgabe gróBer ais nach 
Spannung, was auf einen Unterschied im Milchsaurewechsel zuriickgefuhrt wird. Der 
Ammoniakgeh. steigt stets nach der Kontraktion bzw'. Spannung in geringem Umfange 
an, ebenso steigt der Phosphorsauregeh. in einigen Verss. nach der Arbeit um wenige 
Prozente an. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 50 . 316—25. Mai 1930. Heidelberg, 
Med. Poliklin. d. Univ.) M a h n .

O. Meyerhof und D. Nachmansohn, Uber die Synihese der Kreatinphosphor- 
saure im lebenden Muskel. Eine Synthese von Kreatinphosphorsaure im lebenden 
Muskel laBt sich beobachten: 1. anaerob unmittelbar im AnschluB an eine tetan. 
Kontraktion, 2. aerob nach yorhergehendem Zerfall bei Zulassung von Sauerstoff,
3. ohne vorhergehenden Zerfall bei Aufenthalt in sauerstoffgesatt. Ringerlsg., ins- 
besondere mit Phosphatzusatz. Die Synthese nach 1 ist bei weitgehender Zerfall- 
einschrankung durch Trimethyloctylammoniumjodid u. andere curareartig wirkende 
Stoffe noch absolut ebenso groB wie im unvergifteten Muskel, prozentual also viel 
gróBer; iihnliches gilt fiir weitgehend ermudete n. Muskeln. Dagegen ist die Syn
these bei Zerfallseinschrankung durch tiefe Temp. in gleichem MaBe yerringert wie 
der Zerfall selbst. Die Synthese nach 2 yerliiuft bei tiefer Temp. rascher u. yollstandiger
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ais bei hoherer,_am raschesten bei der fiir den lebenden Muskel zuliissigen tiefsten 
Temp. von —0,5 bis —1°. Dies beruht auf der Herabsetzung des oxydativen Milch- 
sauresehwundes u. dem damit erleiebterten Eindringen des Sauerstoffs in den Muskel. 
Dementsprechend ist die Geschwindigkeit der Resynthese bei —0,5° linear mit der 
Zeit u. unabhangig von der Zerfallsmenge. In 40 Mn. werden 0,5—0,6 mg P20- 
pro g Muskel resynthetisiert. Der Sauerstoffyerbrauch betragt in diesem Zeitraum 
etwa 40 cmm 0 2 pro g u. Stde., nach Abzug der Ruheatmung 34 emm. Das Ver- 
haltnis mol. Phosphat synthetisiert: mol. Sauerstoff verbraucht ist dann etwa 5, 
das Verlialtnis mol. Phosphat synthetisiert: mol. Milehsaure geschwunden ebenfalls 5. 
Die Synthese nach 3 setzt sich zusammen aus einer schon von EGGŁETON beob- 
achteten Zunahme des Phosphagens bei einem Aufenthalt von Muskeln in sauerstoff- 
gesatt. Lsg. sowie einem gewissen synthesesteigemden EinfluB des Phosphats. Danach 
betragt der Phosphagengeh. von Gastrocnemien im allgemeinen 75—85% des ur- 
spriinglichen, direkt bestimmbaren Phosphats, statt 65—70% in frisch aus dem Tiere 
entnommenen Muskeln. (Biochem. Ztschr. 222. 1—20. 16/6. 1930. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilh.-Inst. f. Biologie, u. Heidelberg, Inst. f. Physiol. im Kaiser-Wilh.-Inst. 
f. medizin. Forschung.) K o b e l .

G. Embden, H. JostundM. Lehnartz, Ober die Enlskhung von Hezosediphosphor- 
sdure bei der Herstellung von Muskelprefisaft. Bei der Darst. von PreBsaft aus Hunde- 
muskulatur kommt es, wenigstens dann, wenn der Glykogengeh. der Muskulatur ein 
ausreichender ist, zu Bldg. yon Hexosediphosphorsaure, die in Form eines krystalli- 
sierten Salzes isoliert werden konnte, in einem Teil der Verss. in sehr erheblicher 
Menge (bis 6,5 g des reinen Brucinsalzes aus 600 ccm PreBsaft). Diese Hexosediphosphor- 
saure erweist sich ais ident. mit der bei der Garung yon Trockenhefe auftretenden 
u. damit aueh mit jener, die aus KaninchenmuskelpreBsaft nach Einw. yon Fluor- 
ionen von E m b d e n  u . ZlMMEEMANN (C. 1925. I. 1500) gewonnen wurde. Hiernach 
findet das yon E m b d e n ,  G eiesbach u . Schmitz (C. 1915. I. 956) beobachtete Auf
treten aquimolarer Mengen von Milehsaure u. H3P 0 4 bei der Exposition yon Hunde- 
muskelpreBsaft unter bestimmten Bedingungen seine Erkliirung u. die auf Grund 
dieses Befundes gemachte Annahme des Vorhandenseins einer Hexosediphosphor- 
saure im HundemuskelpreBsaft erweist sich ais richtig. Nur die t)bertragung dieses 
Befundes auf die lebensfrische Muskulatur war unberechtigt. Die Bldg. yon Hexose- 
diphosphorsaure beginnt bei der Vermischung des Muskelbreis mit groBen Kieselgur- 
mengen. Die Synthese wird daher mit der wasserentziehenden Wrkg. der Kieselgur 
in Zusammenhang gebracht u. in Analogie gesetzt zu der Synthesebegiinstigung 
durch Ionen, die am ąuellungshemmenden Ende der HOFMEISTEEsehen Reihe stehen. 
Schon vor dem Kieselgurzusatz u. damit yor dem Eintritt der Hexosediphosphor- 
saurebldg. wird die Pyrophosphorsaure bzw. der Pyrophosphorsaurekomplex der 
Adenosintriphosphorsaure fast vollig abgebaut. (Ztschr. physiol. Chem. 189. 261 
bis 272. 25/6. 1930. Frankfurt, Univ.)  ̂ Gugge.yheim.

Amandus Hahn und W. Haarmann, Vber den Abbau von Fructosediphosphor- 
saure, Glycerinphosphorsdure und Propionsdure im Muskel. (Vgl. C. 1930. I. 405.) 
Im Muskelbrei werden Glycerinphosphorsaure, Fructosediphosphorsaure u. Propion
sdure unter Bldg. von Brenztraubensaure dehydriert, sowohl in Ggw., ais aueh in Ab- 
wesenheit von Methylenblau. Bei Ggw. yon Methylenblau yollzieht sich dieser ProzejS 
bei der Fructosediphosphorsaure aueh bei Anwendung von Muskelpraparaten, ans 
denen die Milchsauredehydrase griindlich mit W. ausgewaschen worden ist. Die 
Bldg. yon Brenztraubensaure durch Dehydrierung von Milehsaure ist demnach aus- 
zuschlieBen. Durch die Einfiihrung der Phosphorsauregruppe in Fructose u. Glycerin 
wird das Mol. besonders 'leicht abbaufahig. (Ztschr. Biol. 90. 231—36. 30/6. 1930. 
Miinchen, Physiolog. Inst.) O h le .

Fritz Weigert und Minoru Nakashima, Photodicliroismus wid Plwtoanisotropie. 
VI. Die Farbmanpassung des Sehpurpurs. (V. ygl. C. 1929. EL 1628 u. Vorl. Mitt.
C. 1930. I. 97.) Die Allgemeinheit der qualitativen Effekte in lichtempfindlichen 
Systemen yeranlaBten Vff., die yon dem einen von ihnen gegebene Theorie des Farb en- 
sehens ais Anpassungseffekt des Farbstoffes des Auges (ygl. C. 1922. I. 594. III. 745), 
des Sehpurpurs an diesem selbst zu prufen. Da es infolge der natiirlichen Anisotropie 
des Gewebes nicht moglich ist, die Netzhaut dichrometr. zu untersuchen, wurde eine 
Methode ausgearbeitet, um eine Sehpurpur-Gelatineschicht („kiinstliche Netzhaut") 
herzustellen. Benutzt wurden Netzhaute von Frosehen u. yom Bley (Abramis brama). 
Vff. geben eine Methode zur bequemen Priiparation an. Die Sehpurpur-Gelątine-

89*
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schichten waren ganz Bohwaeh rotlieli gefarbt, so daB eine direkte Extinktionsmessung 
zumal infolge geringer Eigenfarbung der Gelatine nicht moglicli war. Die Konz. betrug 
l/30 der naturlichen Netzhaute. Die getrockneten Schichten, die ziemlich lange haltbar 
waren, sind weniger Iichtempfindlich ais die angefeucliteten sowie die naturlichen 
Netzhaute u. die Gallenlsgg. des Selipurpurs. Bei WeiBerregung der kiinstliehen 
Netzhaute ergaben sich Kurven mit einem Masimum bei 530 m das Vff. fiir dereń 
Absorptionsmasimum halten u. fiir dessen um 30 m /.t nach Rot yerschobene Lage 
gegeniiber den Sehpurpurlsgg. sie eine Erklarung geben. Enthielten die Schichten 
noch Cholat (nicht ausgewaschen), so zeigten sich beiderseits des Maximums starkę 
negatiye Effekte. Im monochromat. Licht mit Christiansenfiltern erregt traten sehr 
scharfe dichroit. Farbenanpassungen auf. Die Sehpurpurschichten verhalten sich den 
Orthochrom- u. Pinachromschichten ganz analog. Ausgewaschene (cholatfreie 
Schichten) waren viel weniger rotempfindlich ais unausgewaschene. Fiir die anderen 
Farben bestand kein Unterschied. Im Gegensatz zu anderen Farbstoffschichten ver- 
iindem sich kiinstliche Netzhaute schnell im Dunlteln. Die eine Art der Veranderung 
bestand darin, daB noch wahrend der Messung die negativen Effekte verschwanden 
oder in positive umschlugen, andererseits zeigte es sich, daB bei langerer Erregung 
ein zweites Maximum bei 530 m p. sich ausbildet, das das primare mit der Zeit bei 
weitem iibertrifft. Dieselben Veranderungen traten auch auf, wenn die Platte nach ein- 
maliger Erregung im Dunlteln gelassen wurde. Diese Nachwrkg. erklaren Vff. mit 
dem chem. Verschwinden des Sehpurpurs, das siclier kein Oxydationsvorgang, sondern 
wahrscheinlich eine Hydrolyse ist. Rot verhielt sich anders ais alle anderen reinen 
u. gemischten Lichter. Bei fortgesetzter Erregung tra t bei Rot ein zweites Maximum 
bei 590 m fx auf, nicht dagegen bei Aufbewahren der einmal erregten Platte im Dunkeln. 
Gemischte Lichter yerhielten sich nicht additiy. Sie sind in ihrer Wrkg. yielmehr 
engen Spektralgebieten aquivalenfc. Zur Mischung der farbigen Lichter wird eine neue 
Apparatur beschrieben, die auch fiir die Erregung benutzt werden kann. Im Gegen
satz zu diesen aus dem Sehpurpur von Sommerfróschen hergestellten Schichten zeigten 
die aus Winterfroschen praparierten kiinstliehen Netzhaute andere Erscheinungen. 
Neben dem Maximum bei 530 m /( zeigte sich auf der kurzwelligen Seite ein recht 
bestandiges Minimum, das erst nach mehreren Tagen verschwand. Gleichzeitig ver- 
ringerte sich dabei auch das Maximum, das sich friiher regelmaBig bei der Nachwrkg. 
yergróBert hatte. Diese Umanderung der Kurvenform zeigte nach Vff. die Bldg. von 
Sehgelb aus dem Sehpurpur an, der nach den Erfahrungen yon NAKASHIMA besonders 
leicht bei geringem Sauregeh. entsteht. Durch Behandeln mit 0,001-n. NaOH yer- 
■schwanden daher diese Anomalien wieder u. die Schichten zeigten gegeniiber den un- 
behandelten wieder Farbenanpassung, allerdings nicht fiir Rot u. auch fur Gelb geringer 
ais die aus Sommerfroschen praparierten kiinstliehen Netzhaute. Die Erscheinungen 
zeigen eine interessante Yerkniipfung von opt. u. photochem. Eigg. der Sehpurpur- 
prapaTate mit dem biolog. Zustand der Versuchstiere. Bei den aus den Fisch(Bley-)- 
netzhauten hergestellten Praparaten zeigte sich ein flacheres Maximum in der Gegend 
yon 550 m fi. Auch hicr ist Nachwrkg. zu beobachten, bei der aber das Maximum im 
Gegensatz zu den Froschpraparaten niedriger liegt ais das primare. Es werden dann 
■noch die Ergebnisse eingehend in bezug auf die alteren Erfahrungen diskutiert, sowie 
auch in bezug auf die physiolog. Erscheinungen des Farbensehens, wobei eine Tabelle 
aufgestellt wird, die die Eigg. des Lichtsinnes, dereń physikal.-chem. Beschreibung 
sowie dereń Vork. am leblosen Modeli gibt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 7. 25—69 
Marz 1930. Leipzig, Photochem. Abt. d. physikal.-chem. Inst.) • S tau d e .

N. T. Fedorow und V. I. Fedorowa, Beiirag zur Kinetik der kiinstliehen Pro- 
tanopie. Ziel der Arbeit ist die Unters. der Kinetik der Wiederherst. des n. Farben- 
sehens nach kiinstlicher Protanopie. D ie Unters. wird mit Hilfe des HELMHOLTZschen 
Farbenmischapp. ausgefiihrt. Die kiinstliche Protanopie wird durch Einw. intensiver 
roter Strahlung erzeugt. Es werden Formeln fiir den Gang der Wiederherst. unter 
Voraussetzung der mono- u. bimolekularen umgekehrten Rk. aufgestellt. Auf Grund 
der experimentellen Ergebnisse lassen sich bestimmte Sehlusse auf die Rk.-Ordnung 
nicht ziehen. Der EinfluB der im Auge nachgebliebenen Zerfallsprodd. auf den Gang 
der Wiederherst. kann experimentell festgestellt werden. (Ztschr. Physik 62. 834—41. 
3/7. 1930. Moskau, Inst. f. Physik u. Biophysik, Abt. f. Physiol. Optik.) L e s z y n s k i .

S. A. Nikitin, Untersuchungen uber Rmitgensensibilisierung. III. Teil. Uber 
die sensibilisierende Wirkung des Thoriumnilrats. (Strahlentherapie 36. 745—50. 
31/5. 1930. Odessa, 3. Sowjetkrankenhaus, — C. 1 9 3 0 . I. 2272.) W r e s c h n e r .
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Hans Weden, Definition und Wirkung komplexer Schwermetallrerbindungen. 
Vf. studierte die Fahigkeit von Polyalkoholen, Phenolen, Carbonsauren, anorgan. 
Sauren, Gelatine, Protalbin, Pepton u. Blausaure, komplexe Verbb. mit Schwermetallen, 
insbesondere mit Eisen, zu bilden, wobei unter kompIexen Verbb. nur solehe verstanden 
werden, bei denen zwar ein Teil der Sehwermetallionenrkk. fehlt, andererseits aber doeh 
noch einzelne Rkk. der einfachen Schwermetallverbb. vorhanden sind. Die Verbb. 
wurden so dargestellt, daB die Mischungen der Schwermetallsalze mit den Sauren mit 
Alkali versetzt bzw. die Schwermetallhydroxyde in den neutralen Alkalisalzen gel. 
wurden. Danach wurden die Rkk. dieser Lsgg., ihre Stabilitat chem. Reagentien (OH', 
C03", S", P O /") gegeniiber, ihr Verh. im elektr. Gefalle u. Serum oder defibriniertem 
Blute gegeniiber studiert. Die Eisenkomplexverbb. zeigten folgende Eigg.: Verbb. mit 
einer COOH- oder einer OH-Gruppe (Essigsdure) bilden keine anion. Komplexverbb. 
Verbb. mit mehreren COOH-, aber keiner OH-Gruppe (Ozalsaure) geben anion. Fcrri- 
komplexe, die in neutralem Milieu rasch zerfallen, in alkal. noch unbestiindigcr sind, 
u. im Blut ebenfalls fast sofort zers. werden. Verbb. mit mehreren OH-, aber keiner 
COOH-Gruppe (Glycerin, Mannit, Saccharose, Brenzcatechin) sind nur in alkal. Milieu 
bestandig, werden durch Carbonat zers., sind auch in Blut unbestandig. Verbb. mit 
einer COOH- u. einer OH-Gruppe (Milch-, Salicylsdure) geben nur mit Ferrieisen 
Verbb., die alkaliempfindlich sind, Carbonat nur in der Kalte vertragen, aber im Blute 
bestandig sind. Verbb. mit mehreren COOH- u. nur einer OH-Gruppe (Apjel-, Citronen- 
sdure) sind gegen Carbonat bestandig, werden durch Lauge gefallt, sind aber un- 
beschrankt haltbar u. verandern sich auch im Blut nicht. Verbb. mit mehreren OH-, 
aber nur einer COOH-Gruppe (Glucon-, Glykoheplonsaure) werden durch Carbonat nur 
in der Hitze gefallt, sind in neutralem Milieu u. im Blute bestandig. Yerbb. mit mehreren 
COOH- u. OH-Gruppen [Wein-, Schleim- u. Penlaoxypimelinsdure) sind in neutralem, 
alkal. Milieu u. im Blute unbeschrankt haltbar, Gelatine, Protalbinsdure, Pepton u. 
Eiweip geben Eisenkomplexverbb., die durch Carbonat fiillbar sind. Die Verb. mit 
Pyrophosphorsaure zeigt das gleiche Verh. wie die Verbb. der Polycarbonsauren. Verbb. 
mit Thioschioefelsaure u. schicefeliger Saure werden nicht durch EiweiB, wohl aber durch 
die anderen Reagentien gefallt. Blausaure bildet mit zweiwertigem Fe sofort die metall- 
organ. Verb., die auch in saurer Lsg. keine Eisenionenrkk. gibt. Von den Komplex- 
verbb. wirken nur die giftig, die in den Kórpersaften ais anion. Komplexverbb. be
standig sind oder Fe, z. B. in saurer Lsg., abspalten. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
150. 332—53. Mai 1930. Prag, Pharmakolog.-pharmakognost. Inst. d. Dtsch. 
Univ.) M a h n .

E. Starkenstein und H. Weden, Uber das Schicksal des Eisens im. Organi-smus 
nach Zufuhr von komplezen Verbindungen mit anorganisch und organisch gebundene>n 
Eisen. (Vgl. C. 1930.1. 3090. II. 262.) Vff. untersuchten das Yerh. von Eisenkomplex- 
yerbb. mit anorgan. gebundenem Eisen, Verbb. mit Milch-, Glucon- u. Cilrcmensdure, 
u. von Eiscnkomplexverbb. mit organ, gebundenem Eisen, Ferrocyannatrium u. Hdmo- 
gldbin. Die Verbb. wurden Kaninchen peroral, subcutan u. intravenos yerabreicht. 
Ferrieitrat-, Ferrigluconat- u. Ferrocyan-Na werden rasch, Ferrilactat-Na, sowie die 
aus Ferroverbb. im Blute entstehenden Ferri-EiweiBverbb. dagegen sehr langsam 
resorbiert. Die anorgan. Komplexverbb. werden im Blute nur langsam, die organ. 
Komplexverbb. liberhaupt nicht verandert. Der groBte Teil des Ferrieitrat-, Ferri- 
gluconat- u. des Ferrocyan-Na wird nach kiirzester Zeit im Harn ausgesehieden. Ferri
lactat-Na wird nach einigen Stdn. in eine kation. Komplexverb. bzw. in ein positiv 
geladenes Hydroxydsol umgeladen, dessen Fe die Milz im Gegensatz zu anion, wandem- 
dem Fe speiehert. Die Leber nimmt aus allen diesen Verbb. in dcm Umfange Fe auf, 
in dem es zu kation. Fe abgebaut wird, wahrend Fe aus Hamoglobin nicht gespeichert 
wird, da Hamoglobin anscheinend zu langsam abgebaut wird. Die Oxydationsstufe 
der Ferriverbb. bleibt im Blute unverandert, wahrend die Ferroverbb. oxydiert werden. 
Diese Beobaehtungen u. weitere Toxizitatsbestst. zeigten, daB nur Komplexverbb. 
mit anion. u. anorgan. gebundenem Fe im Organismus wirksam sind, so daB fiir die 
Wirksamkeit der Fe-Verbb. im Organismus die Konz. an anion. Fe, die Gesehwindig- 
keit, mit der die Verbb. in die Zellen eindringen, u. die Fahigkeit zur Umwandlung des 
Fe in Ferriionen maBgebend sind. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 150. 354—80. Mai 
1930. Prag, Pharmakolog.-pharmakognost. Inst. d. Dtsch. Univ.) M a h n .

Grert Taubmann, Untersuchungen iiber die Wirkungen organischer Rhodanide. 
Die mono- u. disubstituierten aliphat. Rhodanide (Methyl-, Athyl-, Propyl-, Butyl-, 
Hexylrhodanid u. Methylen-, Trimethylendirhodanid) besitzen den Charakter von
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Krampfgiften mit Angriff am Hirnstamm. Bei dem groBeren Teile der Verbb. ist die 
Krampfwrkg. deutlich mit einer Temperatursenkung bei Fieber yerknupft. Die Erreg- 
barkeit der Atmung des n. me des morphinbehandelten Tieres ist allen Verbb. gemein- 
sarn, der Angriffpunkt dieser Wrkg. ist wahrschcinlich zentral. Butylrhodanid wirkt 
auf die Blutzus. ein; bereits nach kleinen Mengen des Rhodanids tr itt sekundare Anamie 
ein. Allyl- u. Crotylrhodanid sind keine Krampfgifte; die yergifteten Tiere zeigen 
leichte fibrillare Zuckungen, gehen unter zunehmender Lahmung ein. Beide Verbb. 
senken weder die Temp. fiebernder Tiere, noch erregen sie die Atmung n. oder morphin- 
behandelter Tiere, noch wirken sie auf die Blutzus. ein. Phenylrhodanid weist die 
gleichen Erscheinungen wie die aliphat. Rhodanide auf: Krampfwrkg., Erregung der 
Atmung, Senkung der Temp. beim fiebernden Tiere; Anamie tritt erst bei wieder- 
holter Darreichung der Verb. auf. Anilinrbodanid ist hochtox., weist die Giftwrkgg. 
des Anilins u. des Rhodankomplexes auf: Krampfwrkg., Vertiefung der Atmung, anti- 
pyret. Wrkg., Senkung des Blutdruckes durch hochtos. Dosen, schwere Blutgiftwrkg. 
Die Giftwrkg. (Muskelwrkg.) der Ilhodanessigsaure zeigt keine Ahnlichkeit mit den 
Wrkgg. der Rhodanalkylyerbb., sondern gleicht der Giftwrkg. von Bromessigsaure. 
Die Wrkg. der organ. K,hodanverbb. auf die Blutzus. zeigt auch das Na-Rhodanid. 
Die Verss. wurden an Eróschen u. Kaninchen durchgefuhrt. Zum SchluB wird auf das 
wahrseheinliche York. von Rhodaniden in GenuBmitteln u. Medikamenten hingewiesen. 
Bcschrieben wird dann die Darst. von: Propylrhodanid, aus Propylbromid u. Rhodan- 
ammon, unangenehm scharf riechendes Ol. — n-Butylrhodanid, aus n-Butylbromid u. 
K-Rhodanid, hellgelbes Ol. — Hexylrhodanid, aus Hexylbromid u. K-Rhodanid. — 
Mdliylendirhodanid, aus Methylenjodid u. K-Rhodanid; krystallisiert in weiBen zarten 
Nadeln aus, weist schwach lauchartigen Geruch auf, ist in k. W. schlecht, in w. W. gut 1.
— Trimethylendirhodanid, aus Trimethylenbromid u. K-Rhodanid; gelbes 01; erstarrt 
in Kaltemisehung krystallin., schm. bei Zimmertemp.; in k. W. schlecht, in w. W. 
maBig 1. — Allylrhodanid, aus Allylbromid u. Ammoniumrhodanid; gelbes, unangenehm 
lauchartig riechendes Ol. Um Umlagerung in Allylsenfól zu vermeiden, die Verb. in 
kleinen Flaschen mit Glasstopfen unter Vermeidung einer Luftblase im Dunkeln bei 
niedriger Temp. aufbewahren. Verb. ist in W. einigermafien 1. — Crotylrhodanid, aus 
Crotylbromid u. Ammoniumrhodanid; rotes Ol. Ath. Lsg. des Oles farblos. Alle bis- 
herigen Darstst. erfolgten in alkoh. Lsg. — Phenylrhodanid, 6,2 g frisck dest. Anilin 
in 20 g H2S04 -f- 40 ccm W. losen, allmahlich mit 4,6 g NaN02 in W. yersetzen, dann 
konz. Lsg. yon 7 g KCSN u. einer Pastę von CuCSŃ zugeben. Herst. der Pastę: 12 g 
pulyerisiertes Kupfersulfat u. 30 g Ferrosulfat in wss. Lsg. mit 7 g KCSN fallen, Nd. 
mit W., bis dieses farblos ist, auswaschen. Nach Zusatz des CuCSŃ Phenylrhodanid im 
Wasserdampfstrom ubertreiben, durch Zentrifugieren yom W. trennen. Dunkelbraunes 
Ol, das in gelben, in diinner Schicht farblosen Nadeln erstarrt. — p-Anilinrhodanid, 
Prinzip der Synthese: Umsetzung des Anilins mit freiem, dimeren Rhodan. 18 g NaCSN 
in 100 ccm Eg. losen, mit 5,6 g frisch dest. Anilin versetzen. Unter starker Eiskiihlung 
tropfenweise Lsg. von 3 ccm Br in 20 ccm Eg. unter Ruhren zusetzen. Leicht gelblich 
gefarbtes Krystallpulyer, aus h. W. umkrystallisieren, as scheiden sich zarte, weiBe 
Nadeln aus, trocknen im Vakuumexsiccator. F. 57°. Alkoh. Lsg. der Krystalle gibt 
nach Koohen mit K2S deutlich positiye Rk. mit FeCI3. — Na-Salz der Ilhodanessigsaure, 
Monochloressigsaure in wenig W. gel., mit Na-Bicarbonat neutralisiert, unter Ruhren 
mit 1 Mol. K-Rhodanid yersetzt. Umkrystallisieren aus sd. A.: zart weifies Krystall
pulyer. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 150. 257—84. Mai 1930. Breslau, Inst. f. 
Pharmakol. u. exp. Therapie d. Univ.) Mah.W

Masao Takahashi, Zur Kenntnis der rergleichcnden Biochemie. V. U ber das 
Verhalten des Chinaldins im Organismns des Kaninchens und des Huhns. (Vgl. C. 1930.
I. 248.) a-Picolin wird im Tierkorper teils oxydiert zu a-Picolinsaure, teils mit Glyko- 
koll gepaart ais a.-Pyridinursaure ausgeschieden. Chinaldin wird beim Kaninchen 
zum Teil oxydicrt, teils mit Glykokoll gepaart ais a-Chinolinursaure ausgeschieden. 
Der gróBte Teil wird nicht, wie von R. Cohn angenommen (Ztschr. physiol. Chem. 
20 [1894]. 210), durch Oxydation zerstórt, sondern bleibt unyerandert, weil der 
Organismus die CII3-Gruppe des Chinaldins nur schwer angreift. Bei Hiihnern wurde 
nach Chinaldingabe eine Substanz in den Exkrementen aufgefunden, dereń chem. 
Konst. noch nicht aufgeklart werden konnte. (Journ. Biochemistry 11. 437—39. 
Jan. 1930. Nagasaki, Physiol.-chem. Inst.) F. Mu l l e r .

Masao Takahashi, Zur Kenntnis der vergleichenden Biochemie. VI. tjbe.r das 
Verhalten der Nitrozimtsaure im Tierorganismus. (Y. ygl. yorst. Ref.) Nach Ein-
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gabe von m-Nitrozimtsaure wurde bei Hunden aus dem Harn kein Umwandlungs- 
prod. isoliert. Bei Kaninelien wurde aufier unyerwandelter Substanz m-N itroplienyl- 
acrylursaure isoliert. Dagegen yerandert sich o-Nitrozimtsaure im Kaninchenorganis- 
mus nur schwer. Im Organismus des Hundes werden beide Nitrozimtsauren in Nitro- 
benzoesaure u. weiter in Bernsteinsaure verwandelt. (Journ. Biochemistry 11. 441 
bis 444. Jan. 1930. Nagasaki, Physiol.-chem. Inst.) F. M u l l e r .

James Young. Erfahrungen mit Avertinnarkose in der Gynakologie. D ie Er- 
fahrungen mit Avertin waren sehr gute. In 75% der Falle wurde noch ii. ais Zusatz- 
narkose gebraucht. (Lancet 218. 1177—80. 31/5. 1930. Edinburgh, Royal Infirmary 
and Simpson Mem. Hosp.) F. M u l l e r .

A. Besnier, Uber die diuretische Wirkung von Wismutkakodylat. Bi-Kakodylat 
ruft starkę Diurese hervor. Die Wrkg. ist ahnlich wie bei Hg-Verbb. Die absol. aus- 
geschiedene Hamstoffmenge andert sich dabei wenig, die NaCl-Menge des Harns 
nimmt zu. Bei groBeren Dosen findet eine Erhohung des Blutharnstoffs statt. (Journ. 
Pharmae. Chim. [8] 11. 465—78. 16/5. 1930. Paris, Pharrn. Inst.) ScHONFELD.

George W. Raiziss, Marie Severac und J. C. Moetseh, Metaphen ais ein keim- 
tólendes und liautdesinfizierendes Miltel. Rasierte Hautstellon von Kaninchen wurden 
durch Auftragen yon Bakterienkulturen infiziert u. dann yerschiedenen desinfizierenden 
Mitteln ausgesetzt. Metaphen in einer Konz. 1: 2500 wirkte in 5 Min. stets keimtotend, 
dies gelang mit einer 7%ig. J-Lsg. nur in 70%, u. mit 2%ig. Mercurochromlsg. nur in 
50% der gepriiften Falle. A. versagte ganz. (Journ. Amer. med. Assoc. 94. 1199—1201. 
19/4. 1930. Philadelphia.) W a d e h n .

Madeleine E. Field und Cecil K. Drinker, Die Wirkung von Histamin auf die 
Brcmćhiolen und die Pulmonalgefafle des Meerschweinchens. Nach kleinen Dosen 
Histamin stcigt der Pulmonaldruck an ohne Verengerung der Bronchien. Diese tritt 
auf nach Mengen von 1— 12 Tausendstel-mg pro kg. —  Verengerung der Lungen- 
gefafie ohne Verengerung der Bronchien tra t auf nach Dosen von 93 Hunderttausendstel- 
mg bis 3 Tausendstel-mg pro kg. Bei den gleichen Tieren tra t Bronchialyerengerung 
ein nach Dosen von 0,23 Tausendstel- bis zu VlO mg pro kg. (Amer. Journ. Physiol. 
93. 138— 45. 1/5. 1930. Boston, Haryard School, Dept. of Physiol.) F. Mu l l e r .

Samson Wright, Studien iiber „Reflexaktivitat im unmllkurlichen Nervensystem“.
II. Wirkung von Ergotamin auf die V asomotorenreflexe von Katzen in Chloroformnarkose. 
(I. vgl. Journ. Physiol. 66. 387.) (Journ. Physiol. 69. 331—48. 31/5. 1930. London, 
Kings Coli. Physiol. Lab.) F. M u l l e r .

P. Zadik, Uber die kombinierte Chemotherapie bosartiger Geschwiilste. (Vgl. C. 1930.
II. 422.) Vf. hat eine gróCereZahl yon Tumorkranken mit Isaminblau, Bi u. Bismuto- 
Yatren A behandelt. Wenn auch eine groCeZahl von Fallen keine Rk. auf dieTherapie 
zeigen, ist doch bei andern z. T. inoperablen Tumoren ein so guter Erfolg zu verzeichnen, 
daC sogar yolle Arbeitsfahigkeit wieder hergestellt wurde. In den Fallen, wo keine 
Wrkg. auf den Tumor eintritt, wird durch Bi-Medikation doch meist das Allgemein- 
befinden gebessert. (Ztschr. Krebsforscłu 31. 199—215. 10/4. 1930. Hamburg.) M e ie r .

Anna Schepetinsky und Marie KaJitin, Der Mineralbestand des Blutes bei 
malignen und benignen Tumoren. Bei Fibromen war der Ca-Geh. des Serums meist n. 
Naeh Entfernung stieg er unerheblich an, konnte auch, wenn er anfangs hoch war, 
zur Norm absinken. Der if-Geh. war in 25% der Falle etwas vermindert u. stieg 
nach Entfernung des Fibroms an. — Bei Carcinom war Ca- u. jfiT-Geh. meist n. Nur 
in 40% der Falle zeigte K  Neigung zum Sinken. — Der anorgan. P  war bei Fibrom n„ 
bei Carcinom in 70% der Falle erheblich herabgesetzt. K  u. Na waren n. (Arch. 
Gynakologie 136. 379. 1929. Leningrad, Reichsmin. f. Geburtsh. u. Gynakol. u. 
Biochem. Lab. Sep.) _________________ F- M u l l e r .

Mestrezat, Techniąues eourantes de chimie clinique. Paris: Masson e t Cie. 1930. (264 S.)
B r .: 32 fr.

R Pharmazie. Desinfektion.
J. Pritchard, Untersuchung von „Resistenzglas“ fur Ampidlen. Man gibt in jede

0,5 ccm-Ampulle 0,3 ccm einer 1: 5 (mit frisch dest. W.) verd. Lsg. yon 0,02% Phenol- 
rot in 60%ig. A., die 8 Min. unmittelbar vor der Verwendung stark gekocht worden 
ist, schmilzt rasch zu u. setzt in den KocH-Sterilisierapp. fur 1 Stde. Naeh Abkiihlen 
wird die Farbanderung mit Standardlsg. yerglichen. Das Erhitzen wird dann mehr-
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fach wiederholt u. jedesmal die Farbanderung notiert. (Pharmac. Joum. 124. 539—41. 
24/5. 1930.) S c h ó n f e l d .

H. Schwarz, Kosmetische Pflanzenpraparate. Referat iiber Verwendung von 
Pflanzendrogenin der Kosmetik. (Dtsch. Parfiimerieztg. 16. 247—50.10/6.1930.) E llm .

G. Gatti und R. Ca jola, Die therapeutisclien Eigenschaften des Hollunders. 
Die therapeut. Eigg. des Hollunders beruhen besonders auf einem ath. Ol u. sind allen 
Teilen der Pflanze — Wurzel, Rinde des Stamms, Bliiten, Blatter, Fruchte — eigen. 
Die Abkochungen werden ais Beruhigungsmittel, ais Abfiihrmittel u. Diuretieum, 
ais schweiBtreibendes Mittel u. ais gelind wirkendes Fiebermittel gegeben. (Riv. 
Ital. Essenze Profumi 11. 326. 12. 18. 1930.) W e is s .

J. W. Birza, ZJntersuchung einiger temdrer Systeme im Zusammenhang mit der 
Lóslichkeit von Arzneimitteln in Olycerm. Es werden die Systeme mit ZnS04, Na2C03, 
Na-Phosphat, CuS04, Ca-Acetat in Verb. mit Glycerin u. W. graph. an Hand von 
Dreieekszeichnungen dargestellt. Die gefundene Lóslichkeit in Glycerin D. 1,23 (bzw.
1,26) wurde in %  der gesatt. Lsgg. gefunden: ZnSO.,, 7 W. 40,5 (34,1), dgl. Anhydrid
16,5 (12), Na„C03, 10 W. 35,8 (28,5), dgl. Anhydrid 10,1 (8,7), Na-Phosphat, 12 W. 
29,7 (23,4), dgl Anhydrid 8,1 (6,5), Ca-Acetat, 2 W. 5,7 (3,5), dgl. 1 W. 5,1 (3,0), dgl. 
Anhydrid 4,5 (2,5). Die Lóslichkeit nimmt mit Zunahme des Glyceringeh. bei den 
meisten Salzen ziemlich stark ab. In wasserreichen Glycerinlsgg. krystallisieren die 
Salze mit der gleichen Anzahl Moll. Krystallwasser wie in reinem W. Das Gebiet dieser 
Hydrate ist gróBer ais das eines der folgenden niederen Hydrate. In den Lsgg. mit 
hohem Glyceringeh. treten bei verschiedenen Salzen Glycerate auf. (Pharmac. Weekbl. 
67. 729—38. 19/7. 1930.) G r o s z f e l d .

— , Neuere Arzneimittel und Spezialitaten. Rhino-Olminal (P h a r  m a z e u t. 
W e r k e  N o r g i n e ,  Prag): 33%ig. Lsg. von ólsaurer Tonerde in Olivenol. Gegen 
Brandwunden, Erfrierungen, Rhinitis. (Pharmaz. Presse 1930. 75—78. Mai.) H a rm s .

—, Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Oelieimmittel. Jodalan ( H a l i f l o r  
C o m p . , Rostock), auch Autotube genannt, ist J-Tinktur in kleinen Tuben bzw. J-Lsg. 
(mit A. verd. J-Tinktur) in gróBeren. Fiir Wunden u. Insektenstiche. — Kalimat B  
( C h e m . F a b r .  L u d w ig  M e y e r ,  Mainz): NaBbeize fiir Saatgut. — Karodor ( Che m.  - 
p h a r m .  F a b r .  S a n a b o - C h i n o i n ,  W ienI): Wundstreupulver fiir Yeterinar- 
zwecke aus Tierkohle, Jodoform, Campher u. Resorcin. — Kebal (Herst. ders.): Oxy- 
dationsverb. des Ol. Chenopodii mit Ricinusól. Kebal I : gegen Askariden der Schweine. 
Kebal II:  gegen Darmwiirmer der Hunde (vgl. C. 1925. I. 2243). — Kontrastol 
(H. Hico, G. m. b. H., Hannover) enthalt nach Angabe Bestandteile „saure- u. ólreicher 
Siid- u. Samenfriichte, mit Br kombiniert“. Stuhlregelungsmittel u. zur róntgenolog. 
Darst. des Uteruscavums. Nach Robert Goedecke (Róntgenpraxis 1929, Heft 10) 
bewirkt es 25%ig dieselben Kontraste wie 40% Jodipin u. Lipiodol, ist aber wegen 
seiner Viscositat ais Kontrastmittel weniger geeignet ais das erstere. — Langdales 
concentrated medicinal essence oj Cinnamom (E . F. L a  N GD ALE, London): wahrscheinlich 
mit Methylorange gefarbte Lsg. von Zimtól in A. Influenzamittel. — Lenalum (H. C u r t a  
u. Co., Berlin-Neukólln): Streupuder aus bas. Al-Acetat (20%). — Minagin: rotbraune 
FI. aus AgN03 (0,3%), Tannin (0,5%), Albumin (0,5%) u. W. Gegen akuten u. chroń. 
Schnupfen. — Myol: von ScHWARZMANN (Charków, organ.-therapeut. Institut) her- 
gestelltes Praparat aus Kalbsskelettmuskeln. Gegen Angina pectoris. — Neomagnol 
( Che m.  - p h a r m .  F a b r .  S a n a b o - C h i n o i n ,  Wien I ) : Benzolsulfonchlor- 
amidnatrium. Starkes Desinfektionsmittel. — Pinozetten (Dr. L a b o s c h in ,  Berlin 
NW21): stark fichtennadelólhaltige Tabletten. — Primustabil ( O s t e r r e i c l i .  
H e i l m i t t e l s t e l l e  G. A., Wien I I I ) : alkoh. Lsg. der wirksamen Glykoside der 
Rad. Primulae. Im Handel ais Sirup, Tropfen u. Tabletten. — Proktosol-Hamorrhoidal- 
Zapfchen ( H e n r y  C o h r s ,  Chem. Fabr., Hannover) enthalten ZnO, Bismut. oxyjod., 
Resorcin, Balsam. peruv., Extr. Burs. past., Butyr. Caeao, Ung. Hamam. u. Ung. 
cereum (vgl. C. 1925. I. 988). (Pharmaz. Monatsh. 11. 110—13. Mai 1930.) H a rm s .

—, Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Oelieimmittel. Kallikrein (Kreislauf- 
hormon nach F r e y -K r a u t ) (I. G. F  a r b e n i n d  u s t  r i e A k t. - G e s . , Lever- 
kusena. R h .) :  wahrscheinlich im Pankreas gebildetes, vom Insulin physiolog. ver- 
schiedenes, schwer dialysierbares Kreislaufhormon. M iLLONsche EiweiB- u. P a u l y - 
sche Diazork. positiY. Histamin u. Cholin nicht nachweisbar. Sehr empfindlich gegen 
Tempp. uber 60°, langdauernde Behandlung mit Sauren, Alkalien, A. Biolog, stan- 
dardisiert. Gegen hyperton. u. angiospast. Beschwerden, intermittierendes Hinken, 
RAYNAUDsche Gangran, Angina pectoris, vasomotor. Stórungen des Klimakteriums.
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1—2 Einheiten taglich intramuskular. 1 ccm =  2 Einheiten. — Lacarnol (kreislauf- 
wirksamer Muskelextrakt) (Herst. ders.): Thermostabiler, gut haltbarer Extrakt aus 
Warmbltitermuskeln. Klarę, schwach gelbliche El. von aromat. Geschmack. Frei von 
Histamin, K ‘, Ca", Cholin, Suprarenin u. ahnlichen Stoffen. Gegen Angina pectoris 
u. verwandte Herzerkrankungen auf angiospast. Grimdlage. Zur Unterstutzung der 
Digitalistherapie bei organ. Herzleiden, Hebung der troph. Eunktionen arterioskleriot. 
alter Leute usw. Ampullen zu 1 ccm u. Tropfflaschen zu 20 ccm. (Apoth.-Ztg. 45. 
662. Mai 1930.) H a rm s .

—, NeueArzneimiliel, Spezialitaten und Vorschrifłen. Tesano (T e s a n o G. m. b. H. 
Kolna. Eh.) enthalt unter anderem Bohnenschalen, Hafer, Weizenkorner, Schachtel- 
halm, Schafgarbe, Malven, WalnuBbliitter, Pfefferminzblattcr, Melissenblatter, SiiB- 
holz, Sassafrasholz, Eaulbaumrinde, Sennesschoten u. -samen, Koriander, Kiimmel, 
Anis, Fenchel, Dill. Gegen Diabetes. — Vimona, Repha-Vitamin-Nahrung (R e p li a
G. m. b. H., Hannover) durfte Gemenge von Weizenkleie, Reismehl, Leinsamenmehl 
u. vielleicht Getreidekeimcn sein. Gegen chroń. Darmtragheit, Verdauungsbeschwer- 
den usw. (Pharmaz. Zentralhalle 71. 328—29. 22/5. 1930.) H a rm s .

Ernst Markus, Das Natriumsulfid ais wirksames Prinzip des Depilatcriums. 
Durch Einarbeiten von Natriumsulfid- in Gelees von Schleimdrogen wird die Zersetzbar- 
keit u. die Atzwrkg. der beim Gebrauch cntstchcnden Hydroxylionen soweit zuriick- 
gedrangt, daB es das giftige Bariumsuljid vorteilhaft ersetzen kann. Die Anwcndung 
einer Gallerte erleichtert auch die Geruchsdeckung; der Nachteil dieser Depilatorien, 
Fiirbungen aufzuweisen, tr itt  bei Anwendung von Physiol ais Geleecremegrundlage 
amgeringstenliervor(Rezepte). (Dtsch. Parfiimerieztg. 16. 223—25. 25/5. 1930.) Ellm .

E. Pannewitz, Anorganische Stoffe ais allgemeine Desinfelctionsmittel. tlbersicht 
iiber die dazu verwendeten Stoffe, ihre Handelsbezeichnungen, sowie die wichtigste 
Patentliteratur. (Seifensieder-Ztg. 57. 535—36. 24/7. 1930. Berlin-Tegel.) H . H e l l e r .

Gordon Perrins, Słerile Losungen. Yorschriften fiir das Abfiillen von Ampullen 
mit sterilen Lsgg. (Pharmac. Journ. 124. 666—67. 28/6. 1930.) S c h o n f e l d .

Le Roy Seidell, Plainfield, und Gerald J. Howitz, Kew York, Chlor. Ein Ge- 
misch aus einem oxydierend wirkenden Stoff u. einem Chlorid wird mit einer festen 
schwachen Saure zusammengebracht. Beispiele: 1. 12 Teile KC103, 4 Teilo NaCl,
4 Teile Citronensaure, 1 Teil NaHS04; 2. 12 g KC103, 4 g ZnCl2, 4 g H3B03; 3. 12 g 
KC103, 4g  NaCl, 4 g NaHS04; 4. 12 Teile KC103, 4 Teile NaCl, 5 Teile Citronen
saure. — Das Cl wird langsam entwickelt, es dient insbesondere fiir Inhalationszwecko. 
An Stelle von KC103 kónnen Verwendimg finden: KMn04, NaMnO.,, Ca(jNlnO.,)2, 
K2Cr20 7, Na2Cr20 „  K2Cr04, Na2Cr04, Mn02, Cr03, Pb02, Ba02, Persalze, wie Per- 
sulfate, Perborate, Percarbonatc. Ais Chloride eignen sich: KCl, NaCl, CaCl2, NH4C1, 
BaCl2, SrCl2, MgCl2, ZnCJ2, EeCl3, SnCl2. Yon Sauren bzw. sauren Salzen sind genannt: 
Citronen-, Wein-, Apfelsaure; primare Phosphate, saure Tartrate, Bisulfate von Na, 
K, Ca. (A. P. 1767676 vom 11/8. 1924, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

Teikichi Satow, Tokio, Japan, Herstellung von kolloidalem Silber. Eine 20%ig* 
Lsg. von AgN03 wird mit einer 5—10%ig. Lsg. eines Kohlehydrates, Dextrin, Gummi 
arabicum, Starkę o. dgl. u. 1—2% NaOH vermischt. Die M. bleibt einige Stdn. stehen; 
die erhaltene kolloidale Ag-Lsg. ist haltbar u. kann mit Lanolin vermischt werden. 
(A. P. 1764417 vom 23/1. 1926, ausg. 17/6. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Berendes, 
Wuppertal-Sonnborn, und Fritz Mietzsch, AVuppertal-Elberfeld), Darstellung von 
Derimłen des DipJiciiolisatins ujid dessen Substiluli&nsprodukten, dad. gek., daB man
3,3-Diphenolisatin (I), dessen Substitutionsprodd. oder Aquivalente in alkal. Lsg. 
von („mit“ ; der Ref.) Chinolin- oder Isochinolinbasen umsetzt. — Hierzu vgl. E. P. 
321 959; C. 1930.1. 1332. Naclizutragen ist, daB das Prod. aus I u. G,8-DiathoxychinMn 
(II) bei 75° sintert u. bei 105° geschmolzen ist, unl. in W., 11. in CH3OH, A., CeH5OH, 
Aceton, Nitrobzl., unl. in Bzl., C6H5C1, Bzn., Ae., PAe., Chlf. — Die Verb. aus I u. 
Paparerin sintert ebenfalls ab 75° u. ist bei 116° geschmolzen, unl. in W., 1. in CH3OH, 
A., C6H5OH, Aceton, Nitrobzl., unl. in Bzl., C6H5C1, Bzn., Ae., PAe. — Aus Digua- 
jacolisatin u. II wird ein Prod. von gleichen Lósliehkeitseigg. erhalten, sintert ab 70°, 
ist bei 82° vóllig geschmolzen. — Aus 5-Methoxy-3,3-diphenolisatin (F. 213°, dar- 
gestellt durch Zusatz von konz. H2S04 zu einem Gemisch von C0H5OH, Eg. u. ó-Meth- 
ozyisatin, Stehenlassen bei 50° wahrend 7 Stdn., darauffolgendes EingieBen der M. 
in W. u. Umkirstallisieren aus Eg.) u. II entsteht ein Prod., welches bei 98° yóllig
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geschmolzen ist. Die Prodd. sind fiir therapout. Zwecke verwendbar. (D. R. P. 501 724 
KI. 12 p vom 3/12. 1927, ausg. 15/7. 1930.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges-, Berlin, Herstellung von farblosen Schmelz- 
produkten aus Schlafmiłleln und l-Phenyl-2,3-dimethyl-£-dimethylamino-5-pyrazolo7i (I). 
Hierzu vgl. E. P. 272 875; C. 1929. I. 1615. Nachzutragen ist, daB das Prod. aus I 
u. dem Urethan des Trichhrathylalkohols (1:1) bei 73—75° sehm. u. in A., CH3OH, 
Essigester u. Aceton 1. ist. (Schwz. P. 138144 vom 7/5. 1927, ausg. 16/4. 1930.
D. Prior. 18/6. 1926.) A l t p e t e r .

Chemisch-Pharmazeutische Akt.-Ges. Bad Homburg, Bad Homburg, Her
stellung therapeutisćh rerwertbarer OlUjsungen vmi an sich in Ólen unloslićhen oder schwer- 
loslischen Lipoiden, dad. gek., daB man diese Stoffe vor dem Zusatz des Oles in Benzyl- 
alkohol (I) lost oder dieselben in einem Gemische von I und Ol in Lsg. bringt, wobei der 
Lóseyorgang gegebenenfalls noch durch Hilfsstoffe, wie das ais Lsgs.-Vermittler fiir 
andere Verbb. bekannte Urethan (U) begiinstigt werden kann. — Z. B. lost man 3 Teile 
Lecithin (III), in 1,5 Teilen I  u. setzt 6 Teile Olivendl (IY) hinzu; aueh Paraffinol liiBt 
sich verwenden. — 1 Teil Bi-Cliininjodid wird in 6 Teilen einer Lsg. gloicher TeileUI 
u. I  bei 40—50° gel. Bei Zusatz von 3 Teilen IV entsteht eine zu Injektionen geeignete 
Lsg. — 2 Teile Hg-Ohininjodid werden bei 50° in 8 Teilen einer Lsg., die gleiche Teile 
m  u. I enthalt, gel. Hierauf setzt man 4 Teile IV hinzu. — 1 Teil Choleslerin u.
1 Teil II werden in 2 Teilen I gel. und 7 Teile IV zugesetzt. — Die Lsgg. sind bestandig. 
(D. R. P. 501502 KI. 30h vom 12/12. 1926. ausg. 2/7. 1930.) A l t p e t e r .

Charles M. Richter, iibert. von: August J. Pacini, Chicago, V. St. A., Her
stellung von Vitaminen. Cholesterin, Olivenol oder andere geeignete Ausgangsstoffe 
werden der Einw. von Strahlen einsehlieBlich der infraroten u. ultravioletten aus- 
gesetzt, bis die Bldg. von Vitamin A  erfolgt ist. Arbeitet man mit Hg-Licht, so wird 
die Bestrahlung in einem QuarzgefiiB bewirkt; da das durch die Strahlen erzeugte 
Ozon auf die Vitamine schadlich wirkt, ist es zweckmaBig, durch Eyakuieren die Luft 
fernzuhalten. (A. P. 1762105 T o m  20/8. 1928, ausg. 3/6. 1930.) A l t p e t e r .

Takamine Ferment Co., New York, iibert. von: Caroline Takamine, New York, 
Jokiehi Takamine, Clifton, V. St. A., und Nobuchika Fujita, Tokio, Japan, Herstellung 
von Vitaminen. Man ziichtet zunachst Kulturen von Aspergillusarten auf geeigneten 
eiweiBhaltigen Ausgangsstoffen, wie Kórnerfruchten, SojabohnenpreBkuchen, Ab- 
fallen der Starkę-, Zucker- oder Glucoscdarst., extrahiert hierauf die M. in Perkolatoren 
mit W., wobei die erlialtene Lsg. bis zur Sattigung zur Extraktion weiterer Ansatze 
benutzt wird, u. behandelt die erhaltene, meist braune Lsg. mit Adsorptionsmitteln, 
wie Floridaerde oder Fullererde. Die M. wird durch eine Filterpresse geschickt. Das 
F iltrat kann neuen Ansatzen zugesetzt werden. Aus dem Filterriickstand werden 
durch Einw. von Ba(OH)2-Lsg. die Vitamine gel., das Ba mit H2SO., gefallt, dio Lsg. 
neutralisiert, filtriert u. die klare Lsg. ais solche nach Einengen verwendet. — Die 
Vitaminlsg. kann mit Pb-Acetat in Ggw. freier CH3COOH behandelt werden; der 
Nd. wird abgetrennt, uberschiissiges Pb mit H„S gefallt u. die Lsg. nach Filtration 
im Vakuum eingeengt. Zu der erhaltenen Lsg. setzt man CH3COOH-haltigen 70°/o>o- 
A., filtriert nach 2 Stdn. u. engt im Vakuum ein. Durch Zusatz von Aceton, Chlf. 
oder A. erhalt man eine sirupartige M. — Anstatt die Kulturen mit W. auszulaugen, 
kann man aueh mit 20—40°/oig. A. ausziehen, die Lsg. durch Zugabe von A. auf 70 
bis 75% A.-Geh. einstellen, dio Fl. nach einigem Stehen filtrieren u. aus dem Filtrat 
die Vitamine abtrennon. (A. P. 1765 574 vom 18/4. 1924, ausg. 29/4. 1930.) A l t p .

Aage W. Owe, Oslo, Gewinnung von Vitaminen aus Fetten unter Benutzung von 
Vorseifung u. nachfolgender Extraktion des unverseifbaren Anteiles, dad. gek., daB 
man die durch Verseifung mit Atzalkali erhaltenen Seifen durch Sauren spaltet, die 
hierbei entstehenden freien Fettsauren abtrennt u. sehlieBHch in an sich bekannter 
Weise die Extraktion der Vitamine aus der dio unverseifbaren Bestandteile enthaltendon 
Lsg. bewirkt. — Hierzu vgl. N. P. 44 017; C. 1929. II. 2074. (D. R. P. 501 834 KI. 12p 
fom  4/11. 1924, ausg. 5/7. 1930. N. Prior. 11/10. 1924.) A l t p e t e r .

Matro G. m. b. H., Heilbronn a. N., Herstellung von zu therapeutischen Zwecken 
und zur Erhohung des Vitamingehalts von Nahrungsmitteln dienenden Extrakten, dad. 
gek., daB aus den in der Malzerei entfallenden Wurzelkeimen von gekeimtem Getreide 
u. Mais hergestellte alkoh. Extrakte nach Entfernen des A. mit einem fettlósenden 
Mittel extrahiert u. aus den hierbei gewonnenen Extrakten das fettlósende Mittol ab- 
getrieben wird. — Hierzu vgl. F. P. 655 343; C. 1929. II. 2955. Naclizutragen ist, 
daB aus 700 g Wurzelkeimen 186 g eines von A. befreiten Extraktes erhalten werden;
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■dieser enthiilt an Ae.-loslichen Stoffon: 0,59% Sterine, 3,24% Lecithin, 9,60% Fett,
— an W.-lóslichen Stoffen: 32% W., 54,64% sonstige (Asche, N-haltige Stoffe, Zucker) 
(D. R. P. 501 844 KI. 30h vom 14/7. 1927, ausg. 9/7. 1930). A l t p e t e r .

Wellcome Foundation Ltd., London, Sydney Smith und Victor John Ward, 
Kent, England, Gewinnung wirlcsamer Stoffe aus łlypophysenhinterlappen durch 
Extraktion mit Phenollsg.; der Extrakt -wird hierauf mit einem Gemisek von A. u. 
Bzn. behandelt. — Getroeknete Hypopliysenhinterlappen werden mit 0,25%ig. 
CH3COOH extraliiert; der Extrakt wird bei 40° im Vakuum eingeengt u. die wirksamen 
Stoffe mit Hilfe von (NH4)jS04 oder Pikrin-, Pikrolon- oder Flayiansaure nieder- 
gesehlagon. Man kann auch die trockenen Ausgangsstoffe mit einer alkoh. Plienol- 
oder Kresollsg. oder fl. Phenol oder Kresol extrabieren, u. die wirksamen Stoffe zu- 
sammen mit Proteinen durch Zusatz von A. u. Bzn. fallen. Der konz. Extrakt aus 1 kg 
trockenem Ausgangsstoff (101) wird mit 5,5 kg (NH4)2S04 yersetzt; der trockene Nd. 
wiegt etwa 480 g. Man kann auch mit Pikrin-, Pikrolon- oder Flayiansaure fallen u. 
den Nd. mit Hilfe von alkoh. HC1 zerlegen, worauf man in Aceton eintragt; man erhalt 
so etwa 160 g Nd. — 1 kg trockener Ausgangsstoff wird mit 5 1 einer 80%ig. alkoh. 
Phenollsg. 1/2 geschiittelt u. die M. geschleudcrt. Der Ruckstand wird zweimal in der 
gleichen Weise extrahiert u. die yereinigten Ausziige in ein Gemisch von 10 1 A. u. 20 1 
PAe. eingetragen. Man erhalt 428 g Nd. — Den so erhaltenen rohen Nd. kann man auf 
folgende Weise reinigen: 100 g werden mit 300 ccm 80%ig. alkoh. Phenollsg. 1/2 Stde. 
geschiittelt, dann geschleudert, der Ruckstand noch zweimal mit je 150 ccm extrahiert 
u. die yereinigten Lsgg. in ein Gemisch von 550 ccm A. u. 1100 ccm PAe. eingetragen. 
Der Nd. wird mit A. gewaschen u. im Vakuum uber NaOH getrocknet; Ausbeute
17,5 g. (E. P. 328347 vom 5/2. 1929, ausg. 22/5. 1930.) A l t p e t e r .

Vereeniging „Het Nederlandsch Kankerinstitut“ , Amsterdam (Erfinder: 
Nathaniel Waterman, Bussum, Holland), Herslellung eines Mittels zum Auflosen 
ton Krebszellen in miro. Hierzu vgl. W a t e r m a n  u. Mitarbeiter, C. 1929. I. 2668. 
Naclizutragen ist folgendes. Die Lymphdrusen oder Milz frisch geschlachteter junger 
Tiere werden mit Sand zu Brei verrieben u. dieser im Soxlethapp. 8—10 Stdn. mit 
der 10-fachen Menge A. extrahiert. Der Extrakt wird auf etwa % Vol. durch Dest. 
eingeengt u. der Rest A. durch k. Luft weggeblasen. Der Ruckstand wird bei 37° ge
trocknet u. die M. mit der 10-fachen Menge Aceton behandelt. Der Nd. wird mit Aceton 
gut gewaschen, bei 37° getrocknet u. mit 96%ig. A. behandelt. Die alkoh. Lsg. wird 
durch ein gehartetes Filter gezogen u. der Filterriickstand vorsichtig getrocknet. Etwa 
noch yorhandene Lipoide lassen sich mittels Bzl. yollig entfemen. Das Prod. wird 
mit physiol. NaCI-Lsg., welche mit 20 Vol.-% einer Pufferlsg. (1 Teil KH2P 0 4 +  
9 Teile Na2H P04) yersetzt ist, kraftig geschiittelt u. hierauf filtriert. — Die Wirksam
keit der erhaltenen Lsg. laCt sich durch Einw. von Róntgenstrahlen erhóhen. (Holi. P. 
21824 vom 5/3. 1927, ausg. 16/6. 1930.) A l t p e t e r .

Edgard Zunz, Elements de pharmacodynamie generale. Paris: Masson et Cie. 1930. (488 S.)
112 fr. 50.

GL Analyse. Laboratorium.
A. Krogh und E. Lange, Uber die Anwendung von Celluloid, besonders Celluloid- 

róhren im Laboratorium. Yff. empfehlen die Anwendung von Celluloidróliren im Labora
torium, beschreiben Eigg. u. Behandlung des Materials, z. B. Biegen u. Zusammensetzen 
der Róhren, Verbindung mit Glasróhren, u. bestimmen die Durchlassigkeit fiir Gase. 
Der Lufteintritt in eine eyakuierte Rohre bei 760 mm AuBendruck betragt 0,0002 ccm 
pro qem/mm u. Stde., fiir H2 0,0025 ccm pro qcm/mm u. Stde. C02 wird erheblich 
von Celluloid absorbiert. Gleichgewicht tritt erst nach 44 Stdn. ein. Absorptions- 
koeffizient 2,50 ±  0,05 (ccm C02 in ccm Celluloid bei 760 mm). Eine gleichmafiige 
Diffusion yon C02 aus einer Celluloidrohre stellt sich daher erst nach ca. 2 Tagen ein. 
Diese betragt pro qcm u. Stde. bei 1 a t Druckdifferenz u. 1 mm Wandstarke 
ca. 0,0015 ccm. (Biochem. Ztschr. 221. 489—91. 27/5.1930. Kopenhagen, Univ.) Oh l e .

Max Bodenstein, Ein fettfreies Glasventil. Es wird e in  vollkommen aus Glas 
hergestelltes Ventil beschrieben, das, m it Glasapparaturen yerschmolzen, ohne jed e  
Gefahr von Verunreinigungen Leitungen Zu dffnen u. zu schlieBen erlaubt. D en  Ver- 
schluB bildet e ine Spitze, d ie  in das Ende einer Capillare eingeschliffen ist u. diese 
i n  ahnlicher Weise yerschlieBt wie die Metallnadel des ROSSIGNOL-Yentils. (Z tsch r.



1404 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1980. II.

physikal. Chem. Abt. B. 7. 387—89. April 1930. Berlin, Physikal.-chem. Inst. d. 
Univ.) D u s in g .

D. H. Matheson, Ein Thermostat fur Temperaturen unter 20°. Die Temp. wird 
durch ZufluB k. W. geregelt u. dieser ZufluB elektromagnet. gesteuert. (Chemist- 
Analyst 19. No. 3. 22. Mai 1930.) B r i s k e .

Josef Heuherger, Ein einfacher Raumthermostat. Es wird eine Anordnung 
beschrieben, die es ermóglicht, einen ganzen Raum auf 0,1° genau auf konstanter 
Temp. zu halten. Einzelheiten miissen im Original eingesehen werden. Dort auch 
Schaltungsskizze. (Svensk. Kem. Tidskr. 42. 101—05. Mai 1930. Stockholm, Lab. d. 
A.-G. Lux.) WlLLSTAEDT.

O. Walger und F. R. Lorenz, Einige FehlerąueUen bei thermoeleklrischen Tem- 
peraturmessungen. Fiir genaue Messungen mit Thermoelementen soli das Gefiige der 
Drahte vor dem Gebrauch, also vor der Eichung, rekrystallisiert werden, indem der 
ganze Drahtkreis mehrere Stdn. oder sogar Tage auf einer Temp. gehalten wird, die 
wesentlich hóher liegt ais die hóchste Temp., der er wahrend des Gebrauchs ausgesetzb 
ist. Nach dem Rekrystallisieren des Gefiiges miissen die Drahtstrecken, die beim 
Gebrauch in einem Temp.-Gefalle liegen, vor Biegung oder alinlichen mechan. Einww., 
ebenso wie vor chem. Einfliissen sorgfaltig geschiitzt werden. Es ist darauf zu achten, 
daB bei der Messung stets dieselben Drahtstrecken im Temp.-Gefalle liegen wie bei 
der Eichung. Nach Móglichkeit soli das Temp.-Gefalle liings der Drahte flach gehalten 
werden, da sich dann órtliche Verschiedenheiten des Gefiiges weniger stark bemerkbar 
machcn. (Ztschr. techn. Physik 11. 242—46. 1930. Karlsruhe.) W r e s c h n e r .

A. M. BelOUSSOW, Oefdfi fiir die Exsiccatorabsorptionsfliissigkeit. In der Mitte des
GefaBes, in dem sich die Absorptionsfl. befindet, wird ein mit Offnungen versehener 
Deckel aufgesetzt. Das GefaB ist im Original abgebildet. (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 440—41. 1930.) ScHONFELD.

R. C. Bender, Fetieztraktionmpparat aus Laboraloriwmsglasem. (Chemist-Analyst 
19. No. 3. 16. Mai 1930. — C. 1930. I. 3214.) B r i s k e .

B. A. Keen und K. R. Schofield, Schlierenbildung bei der Sedimentalion. (Vgl.
C. 1930- I. 3081.) MARSHALL fand, daB man die Verteilung der TeilchengróBe von 
Suspensionen (Ton von 2 fi bis 20 fifi) nicht mit Hilfe der Sedimentation unter der 
Wrkg. der Schwerkraft bestimmen kann, da Schlierenbldg. auftritt. Vf. untersucht 
die Ursachen hierfur u. kommt zu dem SchluB, daB die Schlieren keine geringere D. 
ais die umgebende Lsg. haben — wie M a r s h a l l  annimmt —, sondern eine hóhere
D. besitzen, was ihr Verh. erkliirlick macht. Unerklarlich bleibt jedoch, ob u. warum
diese Erscheinung bei Anwendung der Ultrazentrifuge diu-ch MARSHALL nicht auf
tritt. (Naturę 126. 93—94. 19/7. 1930.) B r i s k e .

C. E. Marshall, Schlierenbildung bei der Sedimentation. Vf. widerlegt den Ein- 
wand von K e e n  u. S c h o f i e l d  (vgl. vorst. Ref.) gegen die Zentrifugiermethode 
durch seine Versuchsergebnisse. Bestst. von TeilchengroBen zwischen 2 /i u. 1 jj, 
gaben mit der Zentrifuge die gleichen Werte wie mit der Pipettiermethode, auch tra t 
stets nach dem Schleudern in der erwarteten Zone eine scliarfe Grenze auf, so daB 
die Schlierenbldg. keinen EinfluB haben kann. (Naturę 126. 94. 19/7. 1930.) B r i s k e .

Hans J. Fuchs, Ein Milcrodestillationsapparat, der zur Milcrosiickstoff-, Ham- 
stoff-, Acetonkórper- und Milchsdurebestimmung gleichmafiig rerwendet werden kann, 
samt Zusatzapparaten und dabei angewendelen Methoden. Der beschriebene Mikro- 
deslillationsapparat ist aus der BANGschen Apparatur entstanden, weist jedoch so viel 
Yerbesserungen auf, daB die alte Form nicht mehr zu erkennen ist. Samtliche Glas- 
teile — mit Ausnahme des Verbrennungskolbens u. der Vorlage — sind zu einem Stiick 
zusammengeschmolzen. Das senkrecht hochsteigende Steigrohr hat unten einen 
normalisierten, gasdichten Schliff. Der App. laBt sich mit 2 Klemmen spannungsfrei 
festhalten. Der Kolben wird bei der Dest. durch eineFeder gegen das Steigrohr gedruckt. 
Es wird ferner eine Doppclbiirettc beschrieben. Von einem gemeinsamen VorratsgefaB 
lassen sich eine 20 ccm fassende in 1/10-ccm unterteilte Makro- u. eine 1 ccm fassende 
in 1/i00 ccm graduierte Mikrobiirette fiillen. Die Titration aus beiden Biiretten erfolgt 
durch einen Hahn, dessen Durchbohrung man einmal mit der einen, aber auch mit 
der anderen Burette verbinden kann. SchlieBlich wird noch ein Wasserdestillations- 
apparat beschrieben, der je Stde. 3 1 reinstes W . liefert u. automat, arbeitet. Fiir Best. 
von Stickstoff u. Reststickstoff, Harnstoff, Acetonkórper u. Milchsaure werden genaue 
Anweisungen gebracht. (Mikrochemie 8. 159—75. 1930. Berlin.) WlNKELMANN.
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H. Rossenbeck, Verfahren zum raschen, verlustfreien Eindampfen gelóster Sub- 
slanzen in rohrenformigen Gefaften. Das Verf. beruht darauf, die unter dem Siedepunkt 
erhitzte Lsg. durch Aufblasen iiber don Siedepunkt erhitzter Luft einzudampfen. 
Dieses Prmzip ist kier zur Anwendung auf die Mikroanalyse ausgearbeitet. Abb. der 
Apparatur im Original. Die Apparatur wird hergestellt von der Firma A. P f e i f f e r , 
Wetzlar. Sie gestattet das glcichzeitige Eindampfen von 20 Analysenlsgg. (Biocbem. 
Ztschr. 2 21 . 375—80. 27/5. 1930. GieBen, Univ.-Frauenklinik.) O h le .

A. Turpain und R. de Bony de Lavergne, tlber ein UUramikroskop, das ge- 
slaltet, die ultramikroskopischen Befunde und- die Broumsche Bewegung direkt zu proji- 
zieren. Das Ultramikroskop is t  n ach  dem gleichen Prinzip gebaut wie der friiker be- 
schriebene Mikroapp. (vgl. C. 1929 . II. 2078); es besteht aus zwei glasernen Halbkugeln 
oder zweis phar. Segmenten mit Schirmen aus sehwarzem Papier, durch die der zentrale 
Teil des beleuchtenden Lichtbiindels abgeblendet wird. Mit Hilfe eines Mk.-Objektivs 
u. einer Projektionslinse erhalt man auf einem weiBen Schirm ein direktes stark ver- 
groBertes Bild des ultramkr. Priiparates u. seiner BROWNschcn Bewegung. Vff. unter- 
suchten mit dieser Vorr. Gemische von Fe- u. Cr-Salzen, dabei zeigte sich zuerst keine 
Bewegung, erst in dem Augenblick, in dem die FI. anfing, sich zu triiben, setzte die 
BROWKscho Bewegung ein u. dauerte bis zur Bldg. von perlenschnurartigen Konglo- 
meraten, die sich nicht mehr bewegten. (Compt. rend. Acad. Sciences 190 . 1398—99. 
16/6. 1930.) W r e s c h n e r .

Hans Norbert Naumann, Pólarimetrie schwach drehender Losungen. II. (I. vgl. 
C. 19 3 0 . II. 587.) Vf. zeigt, daB zur Beleuchtung von Halbschattenapp. auch das weiBe 
Licht des Kohlebogens verwendet werden kann, wenn es sich um die Messung schwach 
drehender Lsgg. handelt. Zur Ausschaltung der durch die Rotationsdispersion be- 
wirkten Storung der Einstellung infolge Farbung des Gesichtsfeldes ist die Einhaltung 
des giinstigen Grenzwinkels von 0,1° erforderlich. Ferner muB die Abweichung des 
opt. Schwerpunkts des Bogenlichtes (er liegt zwisehen 574 u. 578 /t/t) von dem des 
D-Lichtes beriicksichtigt werden. Daher ist die Best. von [a] des zu untersuchenden 
Korpers fur die benutzte Bogenlampe unter stets gleichen Versuchsbedingungen er
forderlich, da auch Stromart u. Beschaffenheit der Kohlen die Messungen beeinflussen. 
(Biochem. Ztschr. 2 2 1 . 425—36. 27/5. 1930. Berlin, I. Med. Klinik d. Univ.) O h le .

Hans Norbert Naumann, Pólarimetrie schwach drehender Losungen. III. Mitt. 
U ber die bei feinen polarimetrischem Messungen zu berucksichtigeniden Fehlerquellen. 
(13. ygl. vorst. Ref.) Vff. diskutiert die Fehlercjuellen, welche die Grenauigkeit der Mikro- 
polarisation beeintriichtigen. Die subjektiven Fehler, wie mangelhafte Adaption, Er- 
mudung u. Suggestion, ferner solche Fehler, die durch die Helligkeit, Teilung u. GroBe 
des Gesichtsfeldes, sowie durch die Rohrreflexe erzeugt werden, lassen sich leicht aus- 
schalten. Auch die durch die Spannung der Deckglaschen bedingten Fehler konnten 
durch geeignete Konstruktion der Verschraubungen fast restlos beseitigt werden. 
Unter Innehaltung samtlicher Bedingungen arbeitet das Mikropolarimeter mit einem 
Ablesungsfehler von nur 0,0025—0,005°, so daB 0,4 mg Glucose bzw. allgemein Sub- 
stanzmengen, dereń Drehungswinkel in 0,2 ccm Lsg. im 1-dm-Rohr 0,1° betragt, mit 
einem Fehler von 5% quantitativ polarimetr. zu bestimmen sind. (Biochem. Ztschr. 
122 . 407—15. 28/6. 1930. Berlin, I. Med. Klinik d. Univ.) O h le .

Loyd A. Jones, Lichtfilter fiir die Isolierung enger Spektralbereiche. (Photographic 
Journ. 70. 337—46. Juli 1930. Kodak L ab. — C. 1 9 2 9 .1. 1381; II. 2914.) L e i s T n e r .

Paul W. Smith, Die spczifischen Gewicht-Brechmigsindexkurven ah Hilfe fiir Ana- 
lytiker. Vf. tragt die spezif. Gewichte von Fil. gegen ihre Brechungsindices ais Kurven 
auf u. benutzt diese zur Identifizierung von Verbb. Auch bestimmt er auf diese Weise die 
Zus. binarer Gemische. (Chemist-Analyst 19. No. 3. 4—6. Mai 1930.) B r i s k e .

C. J. Schollenberger, Colorimetrische Pu-Bestimmung. Vf. stellt PuffergemLsche 
fiir pn-Bereiche von 2,2—8,0 aus Vi0-m. Citronensaure u. Ys-m. Dinatriumphosphat 
ker. Um Schimmelbldg. zu vermeiden, gibt man zu beiden Lsgg. eine Spur Toluol. 
Ais Indicatoren werden die von W. M. C l a r k  angegebenen (C. 1928 . II. 2273) benutzt, 
u. zwar ais 0,04%ig. Lsgg. ihrer Na-Salze. Fur gewóhnlich werden sie auf den Mittel- 
wert ihres pH-Bereichs eingestellt. (Chemist-Analyst 19. No. 3. 8—14. Mai 1930.) B r i s .

A. M. Beloussow, Schulz der Biirettenldsungen vor der Einwirkung des Lichts. 
Das obere Burettenende wird mit einem schwarzen Papierstreifen von 30 mm um- 
•wickelt u. mit einem Faden befestigt. Beginnend ani Hahn wird nun die Biirette mit 
demselben Papier spiralfórmig umwickelt u. durch Kautschukringe befestigt. Durch 

•Dampf wird das Papier dauemd in Spiralform gebracht. Beim Titrieren wird der
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obere Gummiring hochgezogen, wodurch die Spirale herabsinkt. (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 441—42. 1930.) ScHONFELD.

Friedrich L. Hahn, „VoUkommenere Indicatoren“ und einige andere De.nkfe.hler 
aus dem Gebiete der Mafianalyse. „Nicht alle wichtigen Aufgaben der Sauren- u. Basen- 
messung kónnen mit Methylorange oder Phenolphthalein gelóst werden. Wer aber nur 
diese Indicatoren (u. vielleicht noch Lackmus u. Methylrot) kennt, der suche nicht nach 
neuen, vollkommneren, sondern erprobe zunachst die langstbekannten, z. B. die Reihe 
der Sulfonphthaleine (vgl. M i c h a e l i s ,  Praktikum der physikal. Chemie 1926). Er 
wird hier alles finden, was man irgend wiinschen kann.“ Falls man trotzdem einen 
neuen Indicator beschreibt, so gebe man das „Umschlagsgebiet" u. die „Empfindlich- 
keit“ an. (Ztschr. analyt. Chem. 80. 321—30. 1930. Frankfurt a. M ., Univ.) W lN K.

Benjamin Harrow, Anłhocyanin ais Indicator. In Erganzun^ der Arbeit von 
P r a t t  u .  S w a r t o u t  (C. 1930 . II. 426) wird auf den Vorschlag des vf. (vgl. Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 16  [1918]. 8) hingewiesen, Anthocyanin ais Indicator zu ver- 
wenden. (Science 72. 14. 4/7. 1930.) K u t z e l n i g g .

W. Swietoslawski, Uber eine neue Modifikation des adiabatischen Mikrocalori- 
melers. (Vgl. C. 19 2 8 . I. 380.) Das Mikrocalorimeter wird fiir die Best. spezif. Warmen 
von festen u. fl. Substanzen umgearbeitet. In einem Mikrocalorimeter oder dem Błock 
der festen Substanz befindet sich eine Heizspule u. ein Thermoelement. Die andere 
Lotstelle befindet sich in einem Ansatz eines evakuierten GlasgefaBes, das das Mikro
calorimeter umsehlieBt; das GlasgefaB ist in ein groBes Wasserbad mit Ruhrung u. 
genauem Thermometer versenkt. Man halt die EK. des Thermoelementes dauernd auf 
Nuli u. miBt in langeren Zeitraumcn dio Temp.-Zunahme des Bades u. die zur Auf- 
rechterhaltung der Temp.-Differcnz Nuli nótige elektr. Energie. Genauigkeit 0,5%. 
(Journ. Chim. physiąue 27. 96—97. 25/2. 1930. Warschau, Teenn. Hochsch.) R o t h .

E. W. R. Steacie, Eine geeignete Form der Gasverbrennungspipette. Die Pipette 
besteht aus einem 50—75 cm langen Glasrohr von 1—2 cm Durchmesser, ein Pt-Draht 
(ca. 0,15 mm Durchmesser) ist an beiden Enden eingeschmolzen u. lauft axial durch 
das Rohr. Wie bei der ublichen Pipettenform ist das obere Ende mit einer Capillare 
verbunden, das untere Ende mit einem Hg-Reservoir. Um zu starkę Erhitzung zu 
verhiiten, ist das Verbrennungsrohr mit einem Ólmantel umgeben, das Mantelrohr 
hat einen ca. 1 cm groBeren Durchmesser ais die Pipette. Durch die axiale Lage des 
Heizdrahtes geht die Verbrennung in ca. 2 Min. vor sich. Die Pipette kann fur ver- 
schiedene Gasvoll. verwendet werden. Arbeitet man mit 110 V u. einem auBeren 
Widerstand, so hat die Hohe des Hg-Niveaus keinen EinfluB auf die Drahttemp. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 2811. Juli 1930. Montreal, Canada, Mc G i l l  Univ.) W r e .

Ed. W. Moore, Nivellierungsapparat fur die Gasanalyse. Vf. erreicht die Fein- 
einstellung des NiveaugefaBes durch eine Mikrometerschraube. (Chemist-Analyst 
19. No. 3. 20—21. Mai 1930.) B r i s k e .

Eugene W. Blank, Ein rereinfachter Apparat zur gravimetrischen COr Bestimmung. 
Ein 30-ccm-Erlenmeyer enthalt ein CaCl2-Rohr u. einen kleinen Tropftrichter durch 
einen Gummistopfen aufgesetzt. 1—1,5 g der Carbonatprobe werden in den Kolben 
gebraeht u. der Trichter mit 2,5 - n .  HC1 gefiillt. Der App. wird gewogen, die HC1 
durch Offnen des Hahns in den Kolben gegeben u. die entstandene CO;, durch Luft 
Y e r d r a n g t .  Nach dem Zuruckwagen e r h a l t  man ais Differenz die gesuchte C02-Menge. 
(Chemist-Analyst 19 . No. 3. 17—18. Mai 1930.) B r i s k e .

W. G. Gurewitsch, Bestimmung kleiner Konzentrationen v<m scliwefliger Saure 
und Schwefelwasserstoff in der Luft bei gemeinsa.mer Anwesenheit. Beim Durchleiten 
von Luft durch eine neutrale 5%ig. KCl03-Lsg. wird S02 quantitativ, H2S dagegen 
nur bis ca. 4% oxydiert. H2S wird danach mit H 20 2 oxydiert u. wie das vorher oxy- 
dierte S02 ais BaS04 bestimmt. Die Methode ist fur einen Geh. von 0,60—0,017 mg 
S02 u. 0,44—0,092 mg H2S im 1 Luft erprobt; ihre Genauigkeit betragt ±  10%- 
Gibt man zu 50 ccm 5%ig. KCl03-Lsg. 2 ccm konż. HC1, so werden ca. 12% des H2S 
oxydiert; bei Zugabe von 3 ccm 14%, bei 5 ccm 37% u. bei 20 ccm HC1 wird das 
gesamte H2S oxydiert. (Journ. Russ. phys.-chem.Ges. [russ.] 62 . 111—19. 1930. 
Chem. Lab. d. Allukrain. Inst. f. Pathol. u. Arbeitshyg.) A n d r u s s o w .

E lem ente und anorganlsohe Verbindungen.
Kurt Heller, Zur Kennzeichnung der Empfindlichkeił analytischer Reaktionen. 

Vf. schlagt statt „Empfindlichkeitsgrenze“ bzw. „Grenzkonzentration“ den Aus- 
druck „Verdiinnungsgrenze“ vor. (Mikrochemie 8. 141—42. 1930. Prag, Univ.) W lN K .
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E. Cattelain, o-Oxychinolin und. seine Anwendung in der Analyse zur Bestimmung 
gewisser Kationen. Literaturbesprechung. (Joum. Pharmac. Chim. [8] 11. 484—96. 
16/5. 1930.) SOHONFELU.

A. I. Scheinkman, Nachweis von Anionen nach den Mełhoden der Tropfenanalyse. 
Allgemein bekannte Rkk. zum Nachweis von CN', Fe(CN)„"", Fe(CN)0"', CNS', J ',  
Br' u. Cl', dio mit wenigen Tropfen ausgefiihrt werden, werden beschrieben. (Pharmaz. 
Journ. [ukrain.] 2. 329—31. Juni 1929. Analyt. Lab. d. pharmaceut. Technikums 
Winnica.) G o in k is .

Robert Flatt, Uber eine verbesserte Bestimmungsmethode der Superozyde. Vf. 
beschreibt einen App. zur Best. von Superoxyden nach der BUNSENschen Methode. 
Zur Vermeidung des Zuriicksteigens der FI. u. der Osydation durch Sauerstoff wird 
unter C02-Druck gearbeitet. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 96. 375—78. Mai 1930.) Asch.

A. Wassiljew und N. Matwejew, Gravimetrische Kaliumbestimmung ais Kalium- 
nalriumkobaltnilrit. Die grawimetr. K-Best. ais K 2NaCo(NOi)i ■ II20  gelingt nur unter 
Einhaltung ganz bestimmter Bedingungen. Die Anwendung eines vorher fertig- 
gestellten Na-Kobaltnitritreagens ist nicht notwendig, man kann ebensogut Lsgg. von 
CoSO., u. NaN02 anwenden. Die Einwaage des K-Salzes wird in wenig W. gel. u. 
mit einigen ccm 25%ig. CoS04-Lsg., 50%ig. NaN02-Lsg. u. schlieBlich tropfenweise 
mit 80%ig. Essigsaure versetzt. Wichtig ist Erwarmen der Lsg. mit dem Nd. bis 
zum beginnenden Verdampfen der Lsg. vor der Filtration. Die Filtration soli erst am 
nachsten Tage Torgenommen werden. Fiir Massenanalysen ist die Methode gut geeignet; 
die Fehlergrenze betriigt 1% des Gesamt-K-Geh. (Joum. angew. Chem. [russ.: Shumal 
prikladnoi Chimii] 3. 443—50. 1930. Moskau, Chem. K .\R PO W -Inst.) S c h ó n f e l d .

Earle R. Caley, Der Nachweis und die Bestimmung von kleinen Liłhiummengen~ 
Zum Nachweis geringer Mengen von Li werden die Chloride von Li, Na u. K mit Amyl- 
alkohol estrahiert, u. die Lsg. mit dem 2,5-fachen Volumen einer frischbereiteten, k. 
gesatt. amylalkoh. Lsg. von Ammoniumstearat gefallt. Li-Stearat scheidet sich dann 
ais voluminoser Nd. aus; ein Teil LiCl lalBt sich so neben 25 000 Teilen KC1 +  NaCl 
nachweisen. — Sehr kleine Mengen von Li (0,06—0,3 mg) lassen sich so auch ąuantitatiy 
bestimmen, indem man die erhaltene Triibung mit der von Vergleichslsgg. vergleicht. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2754—58. Juli 1930. Princeton [New Jersey], Prineeton- 
Univ.) K le m m .

A. M. Scłiandorow, Uber die Bestimmung von Aluminiumoxyd in Aluminium und 
Aluminiumlegierungen. Bei der Nachprufung der Methode von POGODIN (vgl. C. 1930-
I. 713) wurden folgende Beobachtungen gemacht: 1. B e i  d e r  A n a l y s e  T o n  AL 
Die Bldg. von AlCL, bei Einw. von HCl-Gas auf Al beginnt bei 200°, dann steigt die 
Temp. raseh bis auf 400°. Die Sublimation des A1C13 erfolgt bei 181—195°, also bei 
einer niedrigeren Temp. ais die Chlorierung des Al. Si verfliichtigt sich zusammen 
mit A1C13 ais Silicochloroform. Die Kondensation des A1C13 erfolgt bei 181°, deshalb 
muB das Rk.-Rohr auf der ganzen Lange erhitzt werden. Die Dest. des FeCl2 erfolgt 
erst bei Rotglut. Die Bildungswarme des A1C13 bei der Rk. HC1 +  Al ist viel niedriger 
ais bei der Rk. Al +  Cl2. Dio Dest. des Al, Si u. Fe dauert etwa 40—60 Min. Das. 
Ende der Chlorierung ist nicht scharf wahmehmbar. Ungenau sind auch dio Ergebnisse 
der Trennung des Al vom Fe durch Schmelzen mit Pyrosulfat usw. — 2. B e i  d e r  
A n a l y s e  v o n  D u r a l u m i n .  Die Bldg. der Chloride u. ihre Dest. erfolgt in 
der Reihenfolge Mg, Si, Al von 250° bis zur dunklen Rotglut, Fe bei Rotglut, Mn von 
Rotgluttemp. bis 900°, Cu bei ca. 1000°. Cu u. Mn bleiben ais Chloride tcilweise im 
Al20 3-Ruckstand, bei Rotgluttemp. ais Metali. Die Trennung des A1203 von diesen 
Beimengungen gestaltet sich schwierig. Fiir Betriebsanalysen ist die Methode un- 
geeignet. Viel bessere Resultate erhalt man beim Oberleiten von trockenem Cl2 iiber 
Al- oder Duraluminfeile bei 200—300°. Die Chlorierung u. Dest. der A1-, Mg-, Si-, 
Fe-, Mn-Chloride usw. erfolgt restlos, so da 13 der Riickstand ausschlieBlich A1203 u. C 
enthalt. Das angewandte Cl2 mufi vóllig trocken u. 0 2-frei sein, da sonst A1203 ge- 
bildet wird. Die Rk. mit Cl2 ist sehr stiirmisch u. muB durch die Herabsetzung der 
Cl2-Gcschwindigkeit usw. geregelt werden. Nach Abkiihlcn im Cl2-Strom wird der 
Riickstand bei 1000° ausgegluht u. gewogen. Nach dieser Methode wurde der A120 3- 
Geh. yon techn. Al zu 0,07—0,1, in Duralumin zu 0,07—0,21% bestimmt. (Nicht- 
eisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 1930. 672—78.) ScHONFELD.

K. Braddock-Rogers, Bestimmung des Chroms im Chromeisenerz. Vf. bestimmt 
das Cr im Chromeisenerz naeh zwei Methoden, einmal maBanalyt., das andere Mai 
durch potentiometr. Titration. 1. M e t h o d e :  Zu der Lsg. des mit Na20 2 auf-
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goschlosscnen Erzes wird nach Zerstórung des iiberschiissigen Na20 2 durch Kochen ein 
UberschuB einer FeS04-Lsg. yon bekanntem Titer gegeben. Der UberschuB des FeS04 
wird mit KMnO.,-Lsg. zurucktitriert u. aus den so erhaltenen Daten der Geh. an Cr2Os 
berechnet. 2. M e t h o d e :  Die wie oben hergestellte Lsg. des Erzes wird unter Ruhren 
mit FeS04-Lsg. reduziert u. der Aquivalenzpunkt potentiometr. bestimmt. Nach beiden 
Methoden wurden sehr gute, prakt. iibereinstimmende Werte erhalten, wie die im 
Original angefiihrten Bestst. zeigen. (Chem. News 140. 305—07. 16/5. 1930. J o h n  
H a r r is o n  Lab. of Chemistry, Univ. of Pennsylvania.) D u s in g .

K. L. Maljarow, Bestimmung und Trennung der Sesguiozyde von den Allcalimetallen 
mittels Hydrazinhydrat. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1286.) Mittels Hydrazinhydrat lassen sich Al, 
Cr u. i ’e-Sesquioxyde sehnell u. leicht bestimmen. Es bilden sich infolge der schwachen 
bas. Eigg. des H„N • NH2 keine Aluminate oder Chromate, so daB eine teilweise Lsg. 
des Al(OH)3 usw. yermieden wird. Die reduzierenden Eigg. des Reagens verhindern die 
Red. des Cr20 3 bei Filtrieren usw. Man yersetzt die sd. Lsg. des maBig konz. Al oder 
Cr-Salzes mit ubersekiissigem wss. Hydrazinhydrat, wascht den Nd. mit hydrazin- 
haltigem W. u. gliiht. Die Methode eignet sich zur Trennung von Al u. Cr von gróBeren 
Mengen K  oder Na. Das Yerf. kann aueh fiir die Best. von Fe angewandt werden. 
Die Fe-Lsg. wird in iiblicher Weise mit NH3 gefallt, uberschiissiges Hydrazinhydrat 
zugesetzt u. stehen gelassen, bis der yoluminóse Fe(OH)3-Nd. sich in einen kompakten 
feinkórnigen Nd. des Fe(OH)2 umgewandelt hat. Filtrieren, Auswaschen mit hydr- 
azinhaltigem W., Gliihen. Die Methode ist besonders fur die Best. gróBerer Fe-Mengen 
gut geeignet. In Ggw. von Alkalisalzen werden etwas zu hohe Fo-Werte erhalten. 
(U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 202 . Transact. 
S ta te  Petroleum Res. Inst. Nr. 1. 20—29. 1927.) S c h o n f e l d .

K. L. Maljarow, Bestimmung der Sesquioxyde mit Hilfe von Oxalsaure. (Vgl. 
vorst. Ref. u. C. 1 9 2 8 . II. 920.) 1 ccm Fe-, Al- oder Cr-Chloridlsg. wird im Pt-Tiegel 
mit einem groBen UberschuB Oxalsaure verdampft, die Oxalsaure bei moglichst 
niedriger Temp. abdest. u. der Ruckstand gegluht. Die Ergebnisse sind theoret. genau. 
(U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 2 0 2 . Transact. 
State Petroleum Res. Inst. Nr. 1. 30—31. 1927.) S c h o n f e l d .

K. L. Maljarow, Trennung der Alkalimetalłe von Sesquioxyden mit Hilfe vcm 
Oxalsaure. (Vgl. vorst. Ref.) T r e n n u n g  d e r  A l k a l i m e t a l ł e  v o m  Al. 
Die HCl-Lsg. wird im Pt-Tiegel mit iiberschussiger Oxalsaure zur Trockne verdampft, 
die Oxalsaure sublimiert, der Ruckstand bis zur Verkohlung schwach erhitzt, mit W. 
aufgenommen u. C02 bis zur Entfarbung yon Phenolphthalein eingeleitet. Der Nd. 
enthalt das Al, das Filtrat die Alkalibicarbonate, die nach Zusatz von Methylorange 
mit HC1 titriert werden. Nach derselben Methode kann Fe von Alkalimetallen ge- 
trennt werden, jedoch nur in Ggw. geringer Fe-Mengen. Bei Ggw. gróBerer Fe-Mengen 
wird in der stark yerd. Lsg. das Fe mit NH3 niedergesehlagen, bzw. mit NH3 u. Hydr
azinhydrat (vgl. vorst. Reff.). Im Filtrat wird das Alkali mittels Oxalsaure bestimmt: 
Das Filtrat wird zur Trockne verdampft, die NH4-Salze etc. verjagt, in W. gel., mit 
Oxalsaure eingedampft, der Ruckstand bis zur gleichmaBigen Verkohlung erhitzt u. 
die Carbonatlsg. nach Filtration mit HC1 (Methylorange) titriert. — T r e n n u n g  
v o n Cr. Die sd. HCl-Lsg. wird mit Hydrazinhydrat yersetzt, kurze Zeit erhitzt, 
filtriert usw. Im Filtrat werden die Alkalimetalłe mittels Oxalsaure bestimmt. 
(U . S. S. R . Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 2 0 2 . Transact. 
State Petroleum Res. Inst. Nr. 1. 32—34. 1927.) S c h o n f e l d .

Geoffrey W inthrop Leeper, Bemerkungen zur Thiocyanat-Eisenbestimmungs- 
methode. Einflufl verschiedener Phosphaie. Vf. hat gefunden, daB Meta- u. Pyrophos- 
phate den Eisennaehweis mittels Thiocyanatlsg. schon in geringen Mengen stórend 
beeinflussen. Liegt eine Lsg. yor, die 10 ccm 2-n. H2S04, 1 ccm 1/2000-mol. FeS04 
(0,028 mg Fe) u. 5 ccm 2,5-mol. Ammonthiocyanat mit W. auf 50 ccm verd. enthalt, 
so kann man ohne Naehteil fiir die Rk. bis 100 mg P20 5 in Orthophosphatform hinzu- 
geben. (Analyst 55 . 370—71. Juni 1930. Aberdeen, Rowett Research Inst.) WlNK.

R. E. Mc Murray, Bestimmung von Niclcel in Stahl. 1 g Stahlspane werden in 
40 ccm HC1 (1: 1) gel. Die Lsg. wird mit 2—3 ccm konz. HNOa oxydiert, auf 10 ccm 
eingeengt u. auf 50 ccm mit W. aufgefullt. Filtriert, gut mit h. W. gewaschen u. Filtrat 
mit 40 ccm Weinsaurelsg. (150 g im 1) yersetzt u. erhitzt. Die Lsg. wird mit h. am- 
moniakal. Dimethylglyoximlsg. allmahlich unter Ruhren yersetzt. Nach 45 Min. 
Stehen filtriert. Weitere Best. wie ublich. (Chemist-Analyst 19 . No. 3. 7. Mai 
!930.) ' B r i s k e .



Cf,t

Włodzimierz Trzebiatowski, Potenliomelrische Beslunmung und Trem^pg to n ' 
Chrom, Vanadin und Molybdan und ihre Anwendung bei der Analyse von StyKL (Ygl. 1 
C. 1 9 3 0 . I. 2074.) SłiC/jj-Lsgg. wurden ais ein beąuemes, gcniigend starkes Reduktioriś- 
mittel fiir die potentiometr. Best. von Cr, V u. Mo beiiutzt. Bei der potentibm&^rj 
Reduktion yon Chrom-Vanadin- u. Molybdansauro erhalt man scharfe Potential-
spriinge, die der Reduktion Crv[ — y  Cr!n, Vv — y  V,v u. Mov l----y  Mov entsprceben.
Bei gleichzeitiger Ggw. yon Cr u. Mo erhalt man 2 Potentialspriinge, die dem t)ber-
gang CrVI----->-Cr,I( u. Mov l— >- Mov entsprechen. Die Trennung von V u. Mo wird
durch das Auftreten von 2 Potentialspriingen ermóglicht. Der erste entspricht der 
Red. Vv — >- Vlv, der zweite V,v — >-Vnl +  MoVI — y  Mov. In  Abwesenheit von 
Mo stellt sich infolge der langsam verlaufenden Red. von Vlv zu Vnl der zweite 
Potentialsprung nicht ein. Mo iibt hier einen katalyt. EinfluB aus, was auf folgende 
Weise erkliirt wird. In einem aus Vm , Vlv, Mov, u. Mov bcstehenden System stellt 
sich das Gleicligewicht Viv +  Mov V,,, +  MoVI ein, das sich aber prakt. nach 
links verschiebt; in Ggw. von SnCl2 wird durch die Rk. 2 MoVI +  Sn,, =  2 Mov +  Sn,v 
das Gleichgewicht infolge des sofortigen Verschwindens des entstehcnden Mov, gestórt 
u. die Rk. V,v +  Mov — >-Mov, +  V,,, ermóglicht. So werden, wie Verss. ergaben,
V,,,-Salze durch Einw. von Molybdaten zu V,v-Salzen oxydiert. Bei Einw. von K l a s o n -

schem Salz, [Mô j j(NH4)2 auf Vlv-Salze findet keine Red. zum V,,,-Salz statt. Hierauf
lieB sich eine Methode zur Trennung von Cr u. V, unter Zusatz einer bestimmten Mo- 
Menge aufbauen. Die Trennung von Cr, V u. Mo wird erreicht, indem man zuerst die
Lsg. bis zum Uberschreiten der beiden Potentialspriinge Crv, ---->- Cr,,, +  Vv ----y  V]v
u. V,v ---->-Vm +  Mov, ----> Mov titriert. Die reduzierte Lsg. wird dann mit KBr03
oxydiert u. das entstandene Yanadat mittels SnCl2 titriert. Man erhalt so den zur 
Berechnung notwendigen dritten Potentialsprung Vv — >- V,v.

Die Vio‘n- bzw. V25-n" SnCl2-Lsg. wird durch Lósen von 12 g reinem Sn in 100 ccm 
konz. HC1 in C02-Atm. u. Verdiinnung mit W. hergestellt unter Zusatz solcher HC1- 
Mengen, daB im Liter jeweils 100 ccm konz. HC1 entlialten sind. Die Titerstellung erfolgt 
nach E. M u l l e r  (C. 19 2 8 . I I .  273) potentiometr. mittels K2Cr20 7. Aueh wurden dio 
Angaben E. M u l l e r s  iiber die stannometr. Cr-Titration bcstiltigt. — V-Be.it. 20 bis 
25 ccm Vanadatlsg. werden mit soviel konz. H2S04 versetzt, daB ihro Konz. in der 
Lsg. etwa 40 Vol.-% betragt. Titriert wird mit Vio'n- SnCl2 bei 30°, mit ł/s rn- SnCl2 
bei 50°. — Mo-Best. SnCl2 reduziert Movl nur bis zum Mov. Quantitative Titrations- 
ergebnisse erhalt man in Molybdatlsgg., die 50% konz. HC1 oder 40% konz. H2S04 
(unter Zusatz von 2—3 ccm konz. HC1) entlialten. In weniger sauren Lsgg. ist der 
Potentialsprung unscliarf; giinstig ist ein Zusatz von ci*. 0,05 g M oH Rschem  Salz. 
Titriert wird bei 20—35°. Der Yersuchsfehler betragt bei Anwendung bis zu 25 ccm 
TitrierfI. 0,19—0,48 mg Mo. — Trennung von Cr u. Mo. Die 50 Vol.-% konz. HC1
entlialtende Lsg. wird (50—100 ccm) bis zum Potentialsprung Crv, ----y  Cr,,, u. nach
Zusatz von 0,05 g MoHRschem Salz bis zum zweiten Potentialsprung Mov, ---->-Mov
mit l/?0-n. SnCl2 titriert. — Trennung von V u. Mo. 50—100 ccm 35—40 Vol.-% 
konz. H2SO.j enthaltender Lsg. werden bei 30—40° bis zum ersten Potentialsprung 
(s. oben) u. nach Erwarmcn auf 90—100° bis zum zweiten Potentialsprung titriert. 
Versuchsfehler: 0,5 mg V u. 0,9 mg Mo bei Yio -n. SnCl2 u. 0,2 mg V bzw. 0,5 mg Mo 
bei V25’n- SnCl2. — Die Trennung von Cr u. V durch potentiometr. Titration mit SnCl2 
ist nur in Ggw. von Mo moglich (s. oben). 50—100 ccm Lsg., enthaltend 50% H2S04 
1: 1 werden mit 1 ccm einer Lsg. von 8,82 g NH.,-Moiybdat in 1 1 W. versetzt u. bei 
10—18° bis zum ersten Potentialsprung titriert. Hierauf wird, ohne den C02-Strom 
zu unterbrechen, soviel konz. H2S04, daB seino Menge am Ende der Titration 35—40 
Vol.-% betragt u. etwas M oHRsehes Salz zugegeben u. bei 90—100° bis zum zweiten 
Potentialsprung titriert. Eelilergrenze (Vio'n- SnCl2) 0,2 mg O  u. 0,5 mg V. — Trennung 
won Cr, V u. Mo. Die 50% H2S04 (1:1) enthaltende Lsg. (50—100 ccm) wird bei 
10—18°, dann wie geschildert, bei 90—100° bis zur Erzielung des ersten bzw. zweiten 
Potentialsprungs titriert. Die abgekiihlte Lsg. wird zu 100 bzw. 200 ccm verd., 50 
bzw. 100 ccm Lsg. werden mit 20 ccm (NII4)2S04 (250 g im Liter), 2 g KBrO:,-Lsg. 
u. W. Yersetzt, bis das Vol. auf je 5 ccm konz. H2S04 (50 ccm betragt. Nach 10—15 Min. 
langem Erwarmen auf G0° wird C02 eingeleitet u. 5 Blin. gekocht; Abkiihlen auf 40—50°,
Zusatz von 25 ccm konz. H2SO, u. Titration des Yanadats bei 60° mit SnCl2. — Best. 
von Cr, V u. Mo in Stahl. Die fein gepulverte Stahlprobe wird mit HC1 (30 ccm konz.
HC1 -}- 10 ccm W.) bis zur Absclieidung des W ais schwarzes Pulver erhitzt. Vorsichtige
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Zugabe yon 8 ccm HN03 (1,4), Erhitzen. Eindampfcn auf 20 ccm, Verdiinnung mit 
h. W. zu 60 ccm, Abfiltrieren der Wolframsaure u. Nachwaschen mit 2% HCl. Das zur 
Sirupkonsistenz eingedampfte Filtratwird in einen 2—3g granulieitesNaOH enthalten- 
den eisernen Tiegel gegossen, Nachspiilen mit konz. HCl u. W. Naeh Eindampfen wird 
der Tiegelinbalt schwach gegliiht. Der Ruckstand wird mit 10 g Na20 2 geschmolzen, 
in 100 ccm 2-n. NaOH +  einige ccm H20 2 gegeben. Der Nd. der Metallhydroxyde 
wird abfiltriert u. mit 2-n. NaOH ausgewaschen. Das Filtrat wird auf 80—90 ccm 
eingedampft, mit H2S04 1: 1 neutralisiert, mit dem gleichen Vol. H2SO.; yersetzt u. 
mit 25%ig. H2S04 auf 200 ccm aufgefiillt. Die Best. des Cr, V u. Mo geschieht dann 
weiter wie friiher angegeben. Bereclinung: %  Cr =  M (b— 2 c M'/M)-346,6/m-i, 
%  V =  2040 M ' c/m ■ i, %  Mo =  M  (a — 2 c M '/M) 1920/m ■ i, worin m — Gewieht 
der Probe, i =  Anzalil der zur Titration yerwendeten ccm, a =  ccm SnCl, bis zum 
ersten Potentialsprung, b Anzalil ccm vom ersten bis zum zweiten Potentialsprung, 
M  — Normalitat der SnCl2-Lsg. bedeutet. (Roczniki Chemji 10. 411—36. 1930. Lemberg, 
Techn. Hochschule.) * Sc h o n f e l d .

K. Swoboda, und R. Horny, Die, Beslimmung des Tanlals, Wólframs, Yanadins 
und Molybddns im SchnelldreJistahl. Zur Best. von Ta, W, V u. Mo in Schnelldreh- 
stiililen wird bei 400—500° im 0 2-Strome gerosteter Stahl mit geschmolzenem KOH 
aufgeschlossen. In  den filtrierten Schmclzlsgg. wurden Ta, W, V u. Mo folgendermaCen 
bestimmt: T<t20& kann durch Kochen der gegen Phenolphthalein mit H2SO., neutrali- 
sierten Lsg. quantitativ abgeschieden werden. Um sicher alle Wolframsaure in Lsg. 
zu halten, laBt man dann noch etwas NH3 in der Hitze einwirken. Nach Entfernen 
der Si02 mit HF u. H2SO., wird Ta2Os gewogen. — Zur yollstandigen Abscheidung von 
Wolframsaure wird das Filtrat mit sehr viel Mn(N03)2 versetzt — ohne Salzzusatz 
wird die Siiuro nur unvollstiindig abgeschieden —, zur Troekne gedampft, geróstet, 
mit HCl aufgenommen, auf ein kleines Vol. eingeengt u. mit W. yerd. Der Ruckstand 
wird zu W03 vergliiht. Das Filtrat wird nach Zugabe yon NH4C1 mit NH3 in der Hitze 
gefallt, der Nd. gel. u. das Vanadin, nach Red. mit S02, mit KMn04 titriert. 
Dabei erhielt man zu hoho Werte, weil wegen der Anwesenheit yon griinem Cr-Salz 
(Komplementarfarbe) mehr KMn04 verbraucht wird, ais der Theorie entspricht. Es 
wurde deshalb KMn04 bis zur Rotfarbung zugegeben u. mit As203 zuriicktitriert, bis 
sich dio Farbę nicht mehr aufliellte. Im Filtrat wurde Mo ais Sulfid gefallt. — Die er- 
haltenon Ergebnisse stimmen ausgezeichnet. — Die Arbeit enthalt auBerdem noch eino 
groBe Reihe yon Verss., die negatiy yerlaufen sind. (Ztschr. analyt. Chem. 80. 271—88. 
1930. Kapfenberg, Bohlerwerke.) K le m m .

Marjorie E. Pring und James F. Spencer, Elektrometrische Beslimmung von 
Kupfer. III. Anwendung von Bi-Metallelekiroden. (II. ygl. C. 1930. I. 714.) Die 
Titration von Jod, das durch Einw. von Cu-Ionen auf K J frei gemacht ist, kann sehr 
gut mittels eines Bi-Metall-Elektrodensystems nach F o u lk  u. BaW DEN (Journ. 
Amer. chem. Soc. 48 [1926]. 2045) ausgefuhrt werden, u. zwar entweder mit Na-Thio- 
sulfat (bis zu einer Yerdiinnung yon 0,004-n.) oder mit Na-Arsenit (bis zur Verdunnung
0,01-n. CuS04-Lsg.). Die Thiosulfattitration ist ausfiihrbar in Ggw. yon Zn, Ag, Pb, 
Bi, Al, Ni, Sil u. Fe". Bei Anwesenheit yon F e" ' muB genugend Na-Pyrophosphat 
hinzugegeben werden, um die Fe'"-Ionen komplex zu binden. (Analyst 55. 375—82. 
Juni 1930. Bedford College, Regenfs Park N. W. 1.) WlNKELMANN.

Herbert Meissner, Ein neuer Nachweis fiir Zinn. Der Nacliweis beruht auf der 
Blaufarbung, die eine Cl~-lialtige Lsg. von Sn der Flamme erteilt. Man yersetzt dazu 
die zu untersuchendo Substanz in einer Porzellanscliale mit viel konz. HCl; event. 
gibt man zur H„-Entw. etwas Zn hinzu. Mit einem mit k. W. gefullten Reagensglase 
riihrt man die Mischung schnell gut durch u. halt sofort den eingetauclit gewesenen 
Teil des Reagensglases in die Flamme des entleuchteten Bunsenbrenners. Ein blauer 
Flammenmantel deutet auf Sn. — Eine Reiho von Verss. fiihrt Vf. zu dem SchluB, 
daB sich SnH, bildet, bzw. — da Halogen unbedingt erforderlieh ist — ein Halogen- 
deriv. dessolben. (Ztschr. analyt. Chem. 80. 247—52. 2/5. 1930. Breslau, Uniy.) K le m m .

James Silberstein, Schnelltitrationen vcm Zinn in reinem Babbittmetall. In Lc-

f'.erungen, in denen mehr ais 3% Cu enthalten ist (Babbittmetall: ca. 89% Sn, 7,5% 
b, 3,5% Cu) laBt sich das Zinn nicht genau mit J  titrieren. Vf. entfernt deshalb 

das Cu nach V o g e l  (Journ. prakt. Chem. 8 [1836]. 109) mit rotem Phosphor u. 
titriert dann das Sn mit J. (Chemist-Analyst 19. No. 3. 14. Mai 1930.) B r is k e .

A. M. Beloussow, Schnellmethode zur Beslimmung von Zinn und Antimon in 
Legierungen mil Jiohem Kupfergehalt. 0,3 g Substanz (Feile) werden mit 3 ccm HN03 1,2
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gel. Nach Aufhoren der stiirm. Bk. werden weitere 3 ecm HNO;i zugesetzt, die Lsg. 
von Stickoxyden befreit u. noch 20—25 Min. gekocht. Zusatz von 15 cem 3°/0ig. 
NH4N 03. Naoh kurzem Koohen wird dio Lsg. zu gleichen Teilen in 2 yerjungte Zentri- 
fugenglasehen umgegossen, der Nd. in einen Kolben umgespiilt. Nach Schleudern 
(15—40 Min.) wird die Lsg. abgegossen, der Nd. mit 2—3 ccm W. iibergossen, mit 
dem Pt-Draht zerrieben u. in den Kolben, in welchem sich dio Hauptmenge des Nd. 
befindet, ubergespiilt. Man erhitzt den IColbeninhalt mit 15 ccm HC11,19. In  der 
Lsg. wird Sn oder Sb bestimmt. — Sn wird nach MASLENIKOW mit J  titriert. Die 
Lsg. wird mit 50 ccm HC1 u. 80 ccm W. yersetzt, eine Spiralo aus reinem Ni-ein- 
getaucht u. 25—30 Min. zwecks Ubcrfiihrung in das Stannosalz erhitzt. Man gibt 
ein kleines Marmorstiickchen in den Kolben, entfernt die Ni-Spiralc, kii hit ab u. titriert 
mit V2o"n- J- — Sb-Best. Die Lsg. des abgeschleuderten Nd. in HC1 wird mit 2 g 
chem. reinem Zn u. 0,5 g reinem Al yersetzt u. unter Erhitzen C02 bis zum Losen dea 
Zn oder Al eingeleitet. Dabei wird das Sb zu Metali reduziert. Eindampfen im C02- 
Strom zu 7—10 ccm, Zusatz von 15 ccm konz. H„S04, Erhitzen bis zum Losen, 
Abkiihlen, Zusatz von 50 ccm W. u. 5 ccm HC1 1,19, Erhitzen bis zum Verschwinden 
des S02, Zusatz von 50 ccm W., Titrieren des Sb mit l/2o‘n- KMn04. Der Permanganat- 
titer wird gegen metali. Sb eingestellt. In Abwesenheit yon Sn bleibt nieht das gesamto 
Sb im Nd. nach Einw. yon HN03. In diesem Palle muB man der Einwaago etwas 
reines Sn zufiigen. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 437—38. 
1930.) SCHONFELD.

—, Trennung und Bestimmung von Osmium wid Ruthenium. Os kann von Ru durch 
Dest. mit H2S04 bei einer Temp. dicht unter dem Kp. der Saure getrennt werden. Fiigt 
man Chlorat hinzu, so gchen Os u. Bu uber (Trennung von den anderen Pt-MetaUcn). 
Sowolil Os wie Bu kónnen in 6-n. HC1, die mit S02 gesatt. ist, aufgefangen werden. 
(Journ. Franklin Inst. 209 . G8G. Mai 1930.) WlNKELMANN.

Organlsche Substanzen.
Julius Meyer u n d  Hildegard Tischbierek, Vanadinoxyde ais Kalahjsaloren 

bei der Elementaranalyse. V205 kann dazu benutzt werden, um die Ycrbrennung sehr 
sehwer angreifbarer Substanzen, z. B. Bogenliehtkohle, zu bosclileunigen; die Ver- 
brennungsZ eit wird bis au f d ie  Halfte yerringert. Es is t  wiehtig, daB bis iiber den F. 
von V20 5 (658°) erhitzt wird. Ebenso wio V20-, wirkt frisch hergestelltes V20 4; gealterte3 
ist weniger wirksam. Auch geringo Mengen von V205, dio in das unglasierte Ver- 
brennungsschiffchen eingebrannt sind, beschleunigen u. erleichtern dio Verbrennung 
von Bogenliehtkohle. (Ztschr. analyt. Chem. 80. 241—47. 2/5. 1930. Breslau 
Uniy.) Klem ii.

Irw in Stone, Hikrobeslimmung von Schwefel in organischen Verbindungen. Quali- 
tativer Nachweis nach E i s c h e r  (Ber. Dtsch. chem. (Jes. 16  [1883], 2234) mit p-Amino- 
dimethylaminchlorhydrat unter Bldg. von Methylenblau. Vierfaehe Empfindlich- 
keit der Na-Plumbitrk. Die Farbintensitat ist in der Kalte etwas grofier. (Chemist- 
Analyst 19. No. 3. 7. Mai 1930.) B r i s k e .

M. B. Schtscłligol, Quantitative Bestimmung von Halogenen in organischen Ver- 
bindungen. Beschreibung einer vom Vf. ausgearbeiteten Methodo zur Best. von 
Halogenen in organ. Yerbb.' Die Methode beruht auf der Red. mi+tels H durch Einw. 
von gepulvertom metali. Zn auf organ. Halogenyerbb. in essigsaurem Medium in Ggw. 
von CuS04 ais Katalysator. 0,2—0,4 g der Substanz werden in 20 ccm Essigsaure 
gel. u. dann 10—15 ccm W., in dem 1—1,5 g Na-Acetat enthalten sind, zugegeben. 
Darauf Zugabe yon 1 g gepulvertem Zn u. 0,1 g kloinkrystallinem CuSÓ4. Das Ge- 
misch wird 1 Stde. in der Kalto stehen gelassen u. dann 5—10 Mi nu ten auf dem W.- 
Bado am BiickfluBkuhler erhitzt. Nach dem Abkiihlen Abfiltrieren, 4—5-maliges 
Waschen des Kolbens u. des Filters mit 10 ccm W. Danach werden zur Lsg. 20 bis 
30 ecm Vio-n- AgN03, 5 ccm 25%ig. AgNO?-Lsg. u. 1 ccm Fe-NH4-Alaunlsg. zu
gegeben. Das ubcrschiissigo AgN03 wird mit Vio'n- NH4CNS zuriicktitriert u. aus 
der Differenz die Mengo AgN03 bestimmt, die zur Bindung des Halogens yerbraucht 
wurde. (Pharmaz. Journ. [ukrain.] 2. 509—13. Okt. 1929. Wissenschaftl. Forschungslab. 
der Apothekenyerwaltung Kiew'.) G o in k is .

P. W. Robertson, Bestimmung von organischem Halogen. Vf. hat friiher (Journ. 
chem. Soe., London 1 0 7  [1915]. 902. 109  [1916]. 218; Chem. News 1 2 0  [1920]. 54) 
ein Verf. beschrieben, das dem von T h o m p s o n  u .  O a k d a l e  (C. 1930 . I. 3085) sehr 
ahnlich ist, aber vor diesem yersehiedene Vorziigo besitzt; der App. ist einfacher,

90*
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clie Anwendung von rauchender H2SO., wird vermieden, die Vers.-Dauer ist kiirzer, 
das angewandte Na20 2 ist niemals (wio IC-Persulfat) halogenhaltig befunden worden. 
(Journ. Amer. cliom. Soc. 52. 3023—24. Juli 1930. Wellington [Neuseeland], Victoria 
Univ. Coli.) OsTERTAG.

Otto Mohr, Nachweis kleiner Mengen Methanol in Aihanól. 5 ccm des bis 5°/o 
vcrd. A. versetzt man mit 0,3 ccm Pliosphorsaure (85%ig) u. 2 ccm 3°/0ig. Permanganat- 
lsg. u. liiBt 10 Min. lang einwirken. Dann gibt man 1 ccm 10%ig. Oxalsaurelsg. u. 
nach weiteren 2 Min. 10—12 Tropfen konz. H2S04 zu. Die vóllig farblos gewordene 
Lsg. wird bis auf einen kleinen Riiekstand in ein gut mit Eiswasser gekiihltes Reagens- 
glas destilliert, in  dem man 5 ccm 2,5%ig. Chlorammon- oder Ammonacetatlsg. vor- 
gelcgt hat. Das Destillat bleibt 1/2 Stde. bei Zimmertcmp. stehen. Sodann wird auf 
dem Wasserbad bis zur Trockne eingedampft, in wenig W. aufgenommen, mit einigen 
Tropfen verd. H2SO,, angesiiuert u. in 0,5 bis 1 ccm 0,5°/oig- Methonhg., die durch
1 Tropfen 10°/oig. NaOH alkal. gemacht worden ist, destilliert. Das Reagensglas
mit der vorgelegten Mcthonlsg. wird in Eiswasser gekiihlt. Nach der Destillation 
siiuert man die Methonlsg. mit 1 Tropfen Essigsaure an u. priift mkr. auf das Erscheinen 
der nadelformigen Methylendimethonkrystalle. (Mikrochcmie 8. 154—58. 1930. Ludwigs- 
liafen, I .  G. Farbenindustrie.) WlNKELMANN.

L. Kofler und H. Hilbck, Capillaranalyse und Mikrochemie. Der Nachweis 
Icleiner Mengen Formaldehyd mit Dimethylhydroresorcin. Ais Beispiel fiir eine Capillar
analyse wird der Nachweis geringer Mengen Formaldehyd mit Methon (Dimethylliydro- 
resorcin) angefiihrt. Man hiingt Filtrierpapierstreifen, die mit einer Methonschranke 
yersehen sind, in die Untersuchungsfl. Beim Hochsteigen der FI. bleibt der Form
aldehyd ais Formaldimethon auf der Sehranke. Nach Beendigung der Capillarisation 
laBt man dest. W . nachsteigen, um die im GefiiB zuriickgebliebenen Reste von Form
aldehyd auf die Briicke zu bringen. AuBerdem erreicht man dabei ein viel grundlicheres 
Auswasclien ais durch einfaches Einlegcn in W . Nach dem Trocknen wird die Briicke 
herausgeschnitten u. bei 130° der Mikrosublimation unterworfen. Die Identifizierung 
des Sublimats ais Formaldimethon erfolgt durch die charakterist. Krystallform u. den
F. 189°. Es geniigen 0,1—0,5 ccm einer Formaldehydlsg. 1: 20 000 zum cindeutigen 
Naclrweis. (Mikrochemie 8. 117—20. 1930. Innsbruck, Univ.) WlNKELMANN.

L. J. Curtman und S. M. Edmonds, Die Ablrennung und Bestimmung von 
Oxalat in Gegenwarl anderer teduzierender Saurem. Liegt die zu untersuchende Probe 
in fester Form vor, so wrerden 3 g davon mit 50 ccm friseh bereiteter 3 n-Na2C03-Lsg. 
3 Mi nu ten gekocht u. filtriert. Etwa auftretende NH3-Dampfe werden Y o l l s t a n d i g  
weggekocht, 3 ccm der Lsg. werden mit G n-Essigsaure angesauert. Bei Ggw. von Ferro- 
cyanid werden 5 ccm 3°/0'g- H20„ liinZugefiigt. Es wird mit W. auf 50 ccm verd. So
dann werden 2 g Borsaure liinzugegeben u. unter Erhitzen gel. Nach dem Abkiihlen 
gibt man tropfenweise 2 ccm 2 n-CaCl2-Lsg. dazu u. laBt 10 Minuten stehen. Ein ent- 
stchender Nd. zeigt bei Abwesenlieit von Fluoj-id Oxalat an. Es wird 1 Minutę gekocht, 
abfiltriert, mit h. W. gewaschen, mit l i .  v e r d .  H2SO,, aufgelóst. u. d i e  Lsg. mit 0,1 n- 
KJfnO., titriert. Bei Ggw. von Fluorid miissen besondere VorsichtsmaBregeln ge- 
troffen werden. (Chem. News 140. 385—87. 20/G. 1930.) WlNKELMANN.

P. Eliasberg, Nachweis der Brenztraubensiiure bei der alkoholischen Ourung milteh 
der Semicarbazidmethcde. Die von KOSTYTSCHEW, GWALADZE u . E l i a s b e r g  
(C. 1 9 3 0 . I. 3450) beschriebene Methode laBt sich auch zum Nachweis der bei der 
Hefegarung gebildeten Brenztraubensaure benutzen. Nach der Methode der tjber- 
fuhrung der Brenztraubensaure in das Phenylliydrazon nebst naclifolgender Extraktion 
des Brenztraubensaurephenylhydrazons durch A. gelingt es, Brenztraubensaure auch 
in Ggw. von Acetaldeliyd naelizuweisen. (Ztschr. physiol. Chem. 189 . 254—00. 
25/0. 1930. Leningrad, Akad. d. Wiss.) GuGGENIIEIM.

Olof Svanberg, Zur quantitaliven Bestimmung der Momsaccharide in Oegen- 
wart von Milchzucker. Vf. baut die Unterschiede im Red.-Vermogen von Olucose bzw. 
Galaklose u. Lactose gegeniiber BARFOEDscher Lsg. zu einer Best. von Glucose bzw. 
Galaktose neben Lactose aus. Das Prinzip entspricht der Methode von BERTRAND. 
In  der Ausfuhrungsform sind jedocli verschiedene Abanderungen erforderlich. Die 
besten Resultate erliiilt man bei Anwesenheit von 1—3 mg Zucker in 2 ccm  Lsg., die 
m oglichst frei von EiwreiBstoffen u. anderen Substanzen sein muB. Diese Lsg. wird mit
2 ccm BARFOEDscher Lsg. (10,4 g Eg., G6,5g Cu-Acetat, 7 g  Na-Acetat zu 1000 ccm) 
genau 6,5 Min. in sd. W. erhitzt unter gleichzeitigem Durchleiten von H 2. Im  iibrigen 
arbeitet man nach BERTRAND. Bis zu 2,5 mg Glucose ist die yerbrauclite KMn04-



1930. II. G . A n a l y s k . L a b o r a t o r iu m . 1413

Menge der Zuckcrmengc proportional. 1 mg Glucose =  0,38 ccm 0,0785-n. KMn04. 
Galaktose reduzłerfc wie Glucose. 10 mg Lactose cntsprechen 0,1 mg Glucose. (Ztschr. 
physiol. Chem. 188. 219—24. 7/4. 1930. Stockholm, Tierarztl. Hochsehule.) Oh l e .

F. J. Berenstein, Zur Frage der Iieaktion zwischen Zuchem und Borsaure 
(Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. 531—37. 1929.
— C. 1930. I. 864.) T a u b e .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
V. Arreguinc und F. Amadeo, Uber den C/ebrauch von Telrachlorblci ais Rcagens 

fiir Alkaloide und iiber die mikroskopische Charakterisierung des Cokains und Strychnins. 
Eine Lsg. von PbCl., in konz. HC1 gibt mit Alkaloiden typ. krystall. Ndd. Die Fallung 
mit Cocain zeigt u. Mk. groBe KrystaUaggregate. Mit Strychnin erlialt man klcinere 
Krystallhaufen. Die Vcrdunnungsgrenze fiir die Best. des Cocains ist 1: 1600, beim 
Strychnin 1: 3200. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl [2] 12. 165—68. 15/6. 1930.) W lNK.

John A rthur Anderson, Elektrolytische Methode zUr Trennung von a-Amino- 
sauren in Eiweiphydrolysaten. Es wird eine Verbesserung des zum Studium der 
elektrolyt. Trennung von Aminosauren ver\vendeten Fiinfzellenapp. beschricbcn. 
In  diesem App. konnte Asparaginsaure bei pH =  6 auf elektrolyt. Wcge in fast reiner 
Form von Glycin getrennt werden. Es konnten jcdoch nur 85% der urspriinglichcn 
Sauremenge wiedergewonnen werden. 4% NH2-Stickstoff gingen bei jedcm Vers. 
vcrloren. Storend wirkte in allen Verss. dio Elektroosmose. Die Resultate zeigen 
aber, daB die Móglichkcit der Entw. einer prakt. elektrolyt. Methode zur Trennung 
von Aminosauren in EiweiBstoffen besteht. (Biochem. Ztschr. 221. 284—94. 27/5. 
1930. New Haven, Connecticut, U. S. A., Chem. Inst. d. Yale Univ.) K o b e l .

R. Meesemaecker, Neue Farbenreąlcfion des Ergosierins. Unlerscheidung ton 
Ergoslerin und beslrahllem Ergoslerin. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 11. 380—84. 16/4. 
1930. — C. 1930. I. 2131.) SCHONFELD.

L. Cuny und J. Robert, Uber die Ozydation von organischcn Substanzen mit Jod- 
saure-Schwcfelsaure: Xantliylverbindungen. Vff. haben die Oxydation von Xanthyl- 
deriw . mit HJO;, u. H2SO,, untersucht. Die Oxydation von Dixanthylharnstoff mit 
H J0 3-H,S0.1 nach der Formel:

5 C2-H!!0O;,N2 + 1 1 6  HJO, +  5 IL.SO., +  5 Ę O  =
135'C02 +  58 J 2 +  5 (NH^SO., +  98 H20 

ist boi Zimmertemp. nicht quantitativ. Gegen 200° ist sie innerhalb 5 Min. vollendet. 
Bei Anwendung von etwa 75%ig. H 2SO., u. Durchfuhrung der Oxydation in der Siede- 
hitze laBt. sich die Xanthylverb. ąuantitatiy oxydiercn u. durch Titration des frei- 
werdenden J  mit ziemlicher Genauigkeit bestimmen. Die Oxydation von Dizanthyl- 
succinamid, Xanthylphenylacelamid, Xanthylphenylsulfohamstoff, Alonoxanthylanti- 
pyrin, Dixanthylveronal, Xanthydrol, Xanthon u. Xanthan ergab bei der J-Titration 
ebenfalls der Theorie nahestehende Werte. Auch durch Messung des bei diesen Oxy- 
dationsrkk. freiwerdenden C02 konnte der quantitative Verlauf der Rk. bestatigt 
werden. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 11. 241—60. 16/3. 1930.) S c h o n f e l d .

L. Cuny und J. Robert, Jodometrische Mikrobestimmung des Blulhamstoffes durch 
Oxydalion mit 3odsiiure-Schwefelsaure. (Vgl. vorst. Ref.) Dio Methode beruht auf 
der Oxydation von Dizanthylhamstoff mit H J0 3-H2S04 u. Titration des frei werdenden 
J  mit Thiosulfat. 1 ccm Blutserum, 3 ccm W. u. 1 ccm T a n r e t - P o l o n o v s k i -  
Rcagens (vgl. C. 1924. I. 1495) werden zentrifugiert. 1 ccm der klarcn Fl. (0,2 ccm 
Serum) werden in einem klcinen Zentrifugenrohr mit 1 ccm Essigsaure u. 2 ccm Xant- 
hydrol 1 Stde. geriihrt u. dann zentrifugiert. Man gibt in einen Rundkolben 2 ccm
0,58-n. K J0 3-Lsg., 2 ccm H„SO,, 1 :1, 10 ccm reine H2SO,, u. hierauf das Rohrchcn, 
das den Xanthylhamstoff enthalt. 3 Min. langes vorsichtiges Kochen. Abkiihlen, 
Zusatz von 50 ccm W., Aufkochen. Rasches Abkiihlen, Verd. zu 150 ccm. Zusatz 
von 2 ccm 20%ig. K J, Titration mit Thiosulfat (N ccm). Blindtitration ohne Xanthyl- 
hamstoff (n ccm). Der Harnstoffgch. des Blutes ist (N — n) ■ 100 =  x mg. Auf dieso 
Weise lassen sich bis 2,2 g Harnstoff im Blut bestimmen. Bei hóherem Hamstoff- 
geh. ist das Blut zu verdiinnen oder eine klcinere Menge anzuwenden. Unter 0,15%o 
Harnstoffgeh. sind verdiinntere Titrierfll. zu verwenden. (Journ. Pharmac. Chim. 
[8] 11. 337—46. 1/4. 1930.) S cUSn f e l d .

J. Biiclli, Das neue Erganzungsbuch zum deutschen Arzneibuch. Yergleich mit 
Pharm. Helv. V. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 68. 313—17. 28/6. 1930.) S c h ó n f e l d .
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E. Avery Roff, Die Arsen- und Ble.igre.nzen in der britischen Pharmakopoe. Es 
wird auf die Unzulanglichkeit der brit. Vorschriften liingewiesen. (Pharmac. Journ. 
124. 506—07. Mai 1930.) S c h o n f e l d .

S. M. Bolotnikow, Untersuchung der Jodlinklur in Oegenwart ton Jodiden. 
Uhersicht iibor die gebrauchlichen Methoden zur Best. von J  in Ggw. yon Jodidon. 
Ais schnelle u. genaue Methode, zu dereń Durchfiihrung wenige Reagentien erforderlich 
sind, empfiehlt Vf. diejenige yon L. WINKLER (vgl. C. 1922. IV. 922). (Pharmaz. 
Journ. [ukrain.] 2. 382—84. Juli-Aug. 1929. Charków, Esperim. Pharmaceut. Inst. 
d. Wohlfahrtsvolkskonimissariats d. Ukrainę.) GoiNKlS.

Maurice Francois und Laurę Seguin, Bestimmung von offizinellem Natrium 
hypophosphii. (Ann. Ealsifications 23. 161—63. Marz 1930. — C. 1930. II. 
276.) S c h o n f e l d .

W. R. Tscliertok, Quantitatite Silberbestimmung in Kolloiden und organischen 
Verbindungen. Zwecks Feststellung der einfachsten Methode zur Ag-Best., die nach 
Móglichkeit fur alle Ag-Verbb. brauchbar ware, fiihrto Vf. nach verschiedenen, in 
den Pharmakopóen angenommenen Methoden quantitative Ag-Bestst. in yerschiedenen 
Ag-Praparaten (Kollargol, Protargol, Argonin, Albargin, Itrol u. Ichtargan) aus. Nach 
Vf. eignen sich dazu am besten die Pormanganatmethode von L e h m a n  (Apoth.-Ztg. 
27 [1912]. 887) u. die Methode yon K o r n d o r f e r  (Apoth.-Ztg. 30 [1915]. 901). Die 
Permanganatmcthode laBt- sich nach Vf. beschleunigcn, indem das KMnO., in mehreren 
Portionen sofort nach dom Zugieflen der H2SO., zugegeben wird. (Pharmaz. Journ. 
Iukrain.] 2. 507—09. Okt. 1929. Lehrstuhl f. pharmaceut. Chemie am Odessaer 
Chem.-Pharmaceut. Inst.) G o in k is .

George Vogt, Nachweis ton Cyamcasserstoff in pharmazeutischen Praparaten. 
Reagcnzien: 1. Lsg. von 6,3 g AgN03 im 1.; 2. KCN-Lsg., wird so eingestellt, daB 
20 ccm nach Zusatz von 1 ccm NH3 u. 2 Tropfen 10%ig. K J  gerade Opalescenz zeigen, 
wenn sie mit 20 ccm Lsg. 1 yersetzt werden. In je zwei Rohre B  u. C gibt man 20 ccm 
Ag-Lsg. Dic Substanz wird in eine Flasche A, etwas W. enthaltend, eingewogen. 
A, B  u. C werden miteinander yerbunden u. Luft durchgeleitet. AgCN scheidet sich 
in B  aus, u. ist kein uberschiissiges HCN vorhanden, so bleibt C klar. B  wird jetzt 
cntfemt, A u. C yerbunden u. Luft durchgesogen. War das ganze HCN aus A  entfemt, 
so bleibt C klar, sonst niuB die Luftdurchleitung fortgesetzt werden. Das AgCN in B  
wird in 20 ccm KCN-Lsg. 2 u. 1 ccm NH3 gel. Die klare Lsg. wird nach Zusatz von
2 Tropfen KJ-Lsg. mit der Ag-Lsg. bis zur bleibenden Opalescenz titriert. Die Anzahl 
ccm X 0,002 =  g HCN. Ebenso wird G behandelt. Schaumen wird durch Zusatz 
yon einigen Tropfen Caprylsaure zu H yerhindert. Die Methode eignet sich sowohl 
fiir die Analyse yon HCN-Lsg. wie fiir die Best. von HCN in Chlf. usw. (Pharmac. 
Journ. 124. 475. 10/5. 1930.) S c h o n f e l d .

R. Meesemaecker und J. Boivin, Neues VerfaJiren zur Bestimmung ton Allyl- 
senfol im sclnvarzen Senfpulter. 100 ccm W. u. 5 g fein gemahlenes Senfpulyer werden 
im yerschlossenen GefaB 1 Stde. erhitzt, 100 cem NEL, zugesctzt u. auf 200 aufgefiillt. 
Nach Zusatz von 20 ccm COURTONNE-Reagens wird filtriert. 100 ccm Filtrat werden 
neutralisiert u. mit 5 ccm H2SO., 1: 1 angesauert. Man gibt 10 ccm 1/io'n- J  u- nach 
15 Min. 10 ccm Bzn. zu u. titriert mit 1/2„-n. Thiosulfat. Ist q die Anzahl ccm Thio- 
sulfat, so ist der Allylsenfolgeh. in %  — (10 — q/2)-0,00495-4-10-1,1. (Journ. 
Pharmac. C him . [8] 11. 478—84. 16/5.1930.) S c h o n f e l d .

J . Laurence, Morphinbestimmung; eine fiir die Analyse ton Tablelten und Pillen 
geeignete Methode. Etwa 10 Tabletten werden gemahlen, mit 1 g Ca(OH)2 u. 15 ccm 
W. yerriilirt, filtriert u. bis 35 ccm Filtrat ausgewaschen. Ansauern (gegen Lackmus), 
Zusatz yon 1 g K J u. 15 ccm Vio'n- Jodlsg., 10 Min. langes Ruhren, kurzes Stehen- 
lassen, Filtrieren der FI. uber Glaswolle, Titration von 30 ccm Filtrat (=  3/s der 
Gesamtmenge) mit ł/i<rn- Thiosulfat. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 11. 336—37. 
1/4.1930.) S c h o n f e l d .

Alan H. W are, Untersuchung ton Aloe. Die Methode von S c h o r n  (ygl. C. 1930.
I. 775) wird ais unzuverlassig bezeichnet. Auch weist Vf. darauf hin, daB er ais erster 
H /)2 zur Unters. von Aloeartcn angewandt hat (Year Book of Pharm. 1928. 383). 
Ais die zuverlassigste Methode zur Unterscheidung der Aloearten ist die yom Vf. 
yorgeschlagcnc Farbrk. mit NaNO„ (ygl. C. 1925. n .  2073) anzusehen. (Pharmac. 
Journ. 124. 596. 7/6. 1930.) S c h o n f e l d .
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H. Finlay, Sutton-Oak, Lancashire, Verfahren zur Herstcllung von gefdrllen 
Fliissigkeiten, resp. von Farbbadern, durch Vergleich mit einer Reihe von Standard- 
Isgg., die den genauen Geh. der Lsg. angeben. An Hand einer Zeichnimg ist eine App. 
zur Durchfiihrung des Verf. beschrieben. (E. P. 328 999 vom 3/1. 1929, ausg. 5/6. 
1930.) M . F. M u l l e r .

Carl W ilhelm Fuchs, A nleitung zum  Bcstimmon der Mineralien. 8. unverand. Aufl. Neu 
bearb. von Reinliard Brauns. GieBen: A. Tópelm ann 1930. (IV, 223 S.) 8°. Lw. M. 6.50. 

Frederick W. Miller, jr., A laboratory  m anuał of qualitative analysis. New Y ork: Century 
1930. (246 S.) 12. $ 2.— .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chemische Technologie.

P. P. Budników und M. I. Nekritsch, Theoric, der VęrmaMung. Zusammen- 
fassende krit. Betrachtung der Literatur bzgl. der Gleichungen fiir die Vermahlungs- 
arbeit in Abhangigkeit vom Materialwiderstand, sowie ferner der Methoden der Korn- 
groBenbestst. u. dereń Fehlerquellen. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi 
Chimii] 3. 191—205. 1 9 3 0 . ) _________________  G u r i a n .

George James Manson, Hawkesbury, Ontario, Herslellung einer ludsserigen 
Emulsion aus einem Wachs u. einem Nd., der aus zwei wl. Elektrolyten gebildet wird. 
(Can. P. 276 392 vom 29/4. 1927, ausg. 20/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Alphons O. Jaeger, Chicago, und Johann 
A. Bertsch, St. Louis, Missouri, Reinigen von Gascn. Fliichtige Metalloidverbb., z. B. 
A sH 3, enthaltende Gase werden zunachst mit einem Halogen, z. B. Cl, behandelt. 
Gegebenenfalls konnen hierbei Katalysatoren benutzt werden. Auch Erhitzung, Druck, 
Bestrahlung mit ultrariolettem Licht oder dunkle elektr. Entladung konnen hierbei 
vorteilhaft sein. Das Halogen wird mitunter zweckmaflig auch verd. angewendet. 
AnschlieBend folgt Waschen der Gase mit W., Alkalien, Carbonatlsgg. oder organ. 
Losungsmm., wie Petroleumdestillaten, Tetralin, Cyclohexan, Cyclohexanon. (A. P. 
1765869 Tom 28/8. 1925, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

Gute Hoffnungshiitte Oberhausen Akt.-Ges., Deutschland, Trocbien. D as 
Trocknen feuchter Prodd., wie Kohle, Koks, Kunststoffe o. dgl. geschieht durch eloktr. 
Strome von hoher Freąuenz, z. B. Teslastróme. (F. P. 682 851 vom 7/10. 1929, ausg. 
3/6. 1930. D.Prior. 8/10. 1928.) D r e w s .

Diamond Crystal Salt Co., St. Clair, Michigan, iibert. von: W illiam F. Downing, 
jr ., St. Clair, Gewinnung von Salzen aus Laugen. D ie Lauge wird zunachst bis zum 
Sattigungspunkt konzentriert, so daB sich ein Teil des Salzes aus der iiberhitzten Lauge 
in Form feiner Krystalle abscheidet. Lauge u. Krystalle werden durch ein Krystalli- 
sationssystem gefiihrt, in dem die Trennung der Krystalle von der Mutterlauge statt- 
findet. Ein Teil der erhaltenen Krystalle wird in eine friiŁere Yerfahrensstufe zuriick- 
gefiihrt. Man erhalt auf diese Weise groBere Krystalle. Ein zur Durchfiihrung des 
Verf. geeigneter App. wird beschrieben. (A. P. 1 768399 vom 29/5. 1924, ausg. 24/6. 
1930.) D r e w s .

Erik Christian Bayer, Kopenhagon, Pordses nicht elastisches Warmeisoliermiłtel. 
(D. R. P. 499 620 KI. 39 b vom 6/2. 1927, ausg. 10/6. 1930. Dan. Prior. 9/2. 1926. — 
C. 1928 .1. 769 [F. P. 628 701].) S a r r e .

Mario Cases, Italien, Wdrmeschutzmassen. Die Schutzmassen enthalten neben 
filzigen Stoffen, besonders Asbest u. Wolle, gegebenenfalls Bindemitteln, wie Silicaten, 
u. porigen Stoffen, wie Korkmehl, Asche von ReiBhiilsen. (F. P. 683 715 vom 22/10.
1929, ausg. 17/6. 1930. It. Prior. 24/10. 1928.) K u h l in g .

Richard Justh, Berlin-Schoneberg, und Bernhard Fritsch, Berlin, Eisersatzbahn 
aus Salzen, wie z. B. Natriumthiosulfat, Glaubersalz, Soda u. iihnlichem, gek. durch 
den Zusatz von Naphthalin. — Z. B. erhitzt man 1000 g Na2S20 3 im eigenen Krystall- 
wasser auf 70°, gibt unter Riihren 20 g Naphthalin zu u. erhitzt das Gemisch weiter 
bis auf 110°. Dann gieBt man aus u. laBt erstarren. (D. R. P. 493 329 KI. 39 b vom 
4/9. 1927, ausg. 7/3. 1930.) S a r r e .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Robert Ames Norton, Crafton, Druck- und 
Brcmsflussigkeit, bestehend im wesentlichen aus hydrierten Phthaliden, wie Hexa-
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liydrophtlialid, oder dereń Substitutionsprodd. u. Athyl-, Isopropył- oder Butylalkohol. 
(A. P. 1764 032 T o m  16/4. 1929, ausg. 17/6. 1930.) R i c h t e r .

Clark S. Robinson, E lcm ents of fractional distillation. London: Me Graw-Hill 1930. (255 S.)
15 s. net.

II. Gewerbełtygiene; Rettungswesen.
Badermann, Aromaiische Nilroverbindungen in gewerbehygieniseher Bedeutung. 

Die aromat. Nitroverbb. sind in erster Linie Blutgifte, die die 0 2-Versorgung des 
Organismus rerandern u. so indirekt Herz-, Lungen- u. Gebirnfunktion becintrachtigen. 
Die Aufnahmc in den Organismus kann durch Einatmen von Dampfen u. Staub, be- 
sonders aber auch durch Resorption durch die Haut erfolgen. Die ersten Anzeichcn 
der Vergift.ung sind nicht bei allen Nitrokorpern die gleichen. zumeist tr itt  jedoch 
Cyanose, Mattigkeit, Schwindęl u. Kopfschmerz auf. Aufnahme alkoh. Getriinke ist 
streng zu vormeiden, da dadurch die Giftwrkg. sehr beschleunigt wird. Weitaus am 
giftigsten sind nitrierte Benzole, von ihnen besonders das Dinitrobenzol, durch welches 
zuweilen todliche Unfalle hervorgerufen werden. Weniger giftig sind Nitrotoluole u. 
-xylole, besonders in reinem Zustand. Mono- u. Dinitrophenol, die Nitrokresole stehen 
auf etwa der gleieiien Gefahrlichkeitsstufe, u. sind ais Stoffe mittlerer Giftigkeit an- 
zusehen, wahrend Pikrinsiiure trotz gelegentlich auftretender Haut- u. Schleimhaut- 
reizungen ais gesundheitlich wenig schiidlich bezeichnet werden kann. Trinitroanisol 
wirkt innerlich anscheinend ebenfalls wenig giftig, ruft aber hiiufig furunkulósen Aus- 
schlag hervor, siu dem sich erhebliche Storungen des Allgemeinbefindens gesellen kormen. 
GegenmaBnahmen boi Vergiftungserschcinungen: frisclie Luft, wenn moglich Kleider- 
wechscl u. Bad, Oo-Atmung, kein A., sondem Kaffee oder Tee. Ais Torbeugende MaB- 
nahmen werden empfolilen: in gewerbehygien. Beziehung einwandfreie Arbeitsriiume, 
keine kriinklichen, zu alto oder zu jugendliche, ebenso mogliehst auch keine weibliehen 
Arbeitskrafte, arztliche Kontrolle. Zum Sehutz gegen die Aufnahme der Stoffe durch 
die Haut ist zu achten auf gut abschlieBende, diehte u. haufig zu wechselnde Arbeits- 
kleidung, dichtes Schuhzeug, getrennte Aufbewahrung von Arbeits- u. Strafienkleidung, 
Wasch- u. Badegelegenheit. (Ztschr. ges. SehieB- u. Sprengstoffwesen 25. 237—40. 
Juni 1930.) E. B e c k e r .

S. H. Katz, Gasmaslcen fiir die Industrie und ihre Kotistruktion. Beschreibung 
yon Gasmasken, die auBerhalb der Vereinigten Staaten fabriziert werden, u. der her- 
stellenden Eabriken u. Laboratorien unter besonderer Beriicksichtigung der fiir den 
Bergbau bestimmten Gasmasken fiir CO. (Chem. Age 22. 482—83. 24/5. 1930.) J u n g .

Mine Safety Appliances Co., Pcnn.sylvan.icn, iibert. von: A rthur L. Dotter,
Pittsburgh, Ga.smaskcnemsatz. Ein zur Zuriickhaltung von Ammoniak geeigneter 
Einsatz enthalt ein hochporiges Adsorptionsmaterial, z. B. akt. Kohle, das mit einer 
n /l. Lsg. von HCl oder einer anderen geeigneten Mineralsaure impragniert ist. (A. P. 
1767057 vom 26/3. 1928, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

W assmuth, K urth & Co. Akt.-Ges., Coln-Dellbruck, Reinigen von Luft. Die 
zu reinigende Luft wird in mehrfaeher Folgę durch feinst zerstiiubtes W., u. iiber Ab- 
lagerungsflachen gefórdert, so daB eine Zuriickhaltung von Bakterien u. Llikroorga- 
nismen sowie die Regelung der Temp. u. des Feuchtigkeitsgeh. der Luft moglich ist. 
(Sehwz. P. 138265 vom 26/6. 1929, ausg. 1/5.1930. D. Prior. 19/9. 1928.) D r e w s .

Gas Fire Extinguisher Corp., V. St. A., Feuerłóschptdrcr, das nicht zusammen- 
backt, bestehend aus 97% NaHC03, 1 bis 1,5% Mg-Stearat oder eines anderen Metall- 
stearats, l%M gC03 u. 1 bis 2% Ca3(PO.,).,. (F. P. 681694 vom 12/9. 1929, ausg. 17/5.
1.930. A. Prior. 22/9. 1928.) ‘ M. F. Mu l l e r .

HI. Elektrotechnik.
A. Biiltemann, Chemisch-technologische Arbeiten im Drcsdner Dielektrischen Inslilut. 

Es werden Angabcn iiber die chem.-technolog. Arbeiten im Dresdner Dielektr. Institut 
gemaeht, aus denen hervorgeht, wie eine stoffliche Vervollkommnung der elektr. Nicht- 
leiter herbeigefiihrt wird. (Elektrotechn. Ztschr. 51. 629—30. 1/5. 1930. Dresden.) Diis.

C. S. Schoepfle u n d  L. H. Counell, Einflufi der Kathodenslrahlen auf Kohlcn- 
wasserstoffóle und auf Papier. Ein Beitrag zum Studium des Mechanismus der Kabel-
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zerslórung. Im Zusammenhang mifc vielfach beobachteten Zcrstdrungen an clcktr. 
Kabelleitungen wird nachgewiesen, daB die dieser zugrunde liegende Einw. stiller 
elektr. Entladungen auch durch Kathodenstrahlen hervorgerufen werden kann. Durch 
dio Behandlung der zur Isolation dienenden KW-stoffe u. Mineralóle mit letzteren 
erzielen dio Vff. dio Abspalfcung von Gasen, die in der Hauptmenge aus H2 u. wenig 
CH,, bestohen u. der eingetretenen Polymcrisation u. Kondensation ihre Entstehung 
verdanken; sio bilden sich in viel gróBerer Menge aus gesatt. ais aus ungesatt. KW- 
stoffen. Auch fiir das bei der Urnhiillung angowandte Papier lieB sich nachweisen, 
daB durch stillo Entladimg oder Kathodenstrahlen W., H2 u. C02 daraus abgespalten 
werden, dio zur Zerstórung des Kahols beitragen. (Ind. engin. Chem. 21. 529—37.
1929.) _____ ____  B o r n s t e in .

Willougliby Statham Smith, Henry Joseph Barnett, John Norman Dean, 
Henry Charles Channon, W illiam Gardner und Harold Frederic Wilson, England. 
Isolicrmaterial. Man vonvendct Kautscliuk zusammen mit einem Bitumen, das kohlefrei, 
arm an Asche ist u. einen E. von etwa 120—150° hat. Durch Zusatz von Wachs kami 
der F. goandert werden.' Man nimmt 30—40% Kautschuk, bei glcichzoitiger Ver- 
wendung von Guttapercha oder Balata 20%. Bitumen oder ein Bitumen-Wachs- 
gemisch wird geschmolzen u. bis zu Pastenkonsistenz abgckiihlt, worauf man den 
Kautschuk portionsweise zufiigt u. dio Temp. allmahlich herabsetzt. Man kann auch 
dio Bitumenpasto in den erwarmten Kautschuk einwalzen. Zusatz von Gummilack, 
Harzen, Bzn., von Stearinsiiuro ais Wcichmachungsmittel u. Tannin ais Alterungs- 
schutz ist oft vorteiDiaft. Das Prod. laBt sich boi 70—120° leicht verarbeiten, hat 
ausgezeiehneto elektr. Eigg., absorbiert kein W., wird boi tieferen Tempp. nicht 
bruchig. — Man kann das Bitumen auch pulvern u. mit Vulkanisationsmitteln in 
Kautschuk einwalzen u., nachdem man die Mischung zu Streifon oder Fadon aus- 
gezogen hat, vulkanisieren oder zuniichst anvulkanisieren u. bei hóherer Temp. durcli- 
yulkanisieren, bzw. crst zwischen An- u. Endrulkanisation das Bitumen zusetzen. 
Kautschuk, Guttapercha u. Balata yerwendet man evtl. in harz- u. eiweiBfreier Form. 
Bei Verwendung von vulkanisiortcm Kautschuk orhalt der Leiter zuniichst oino Schutz- 
schicht von Rohkautschuk, um ihn gegen S zu schiitzen. (F. P. 680 133 vom 9/8. 1929, 
ausg. 25/4. 1930. E. Priorr. 25/8., 11/10., 1928 u. 11/2. 1929.) P a n k ó w .

Le Materiel Telephoniąue (Soc. an.), Frankreich (Seino), Isolicrmaterial fur 
Unterseekabel. Man schm. Wachs, z. B. Coresin-, Montan- oder Mineralwachs, bei 
moglichst tiefer Temp., etwa 80—100°, u. laBt diinno Kautschukblatter 6—12 Stdn. 
darin cjuellen. Dann walzt man sio etwa 5—15 Min. u. erwarmt das homogeno Prod. 
1 Stde. auf 80—100°. Das am besten moglichst h. Gel wird auf den Leiter gebracht u. 
erkalten gelassen. Guttapercha u. Balata kann man zusammen mit Kautschuk zu
setzen oder vorher mit Kautschuk mischen. Alle drei kónnen auch von Harz u. EiweiB 
befreit sein. Auch die Polymcrisationsprodd. der Butadien-KW-stoffc kónnen yer
wendet werden. Dio erhaltene M. zeigt guto dieloktr. Eigg. u. geringes Absorptions- 
vermógen fiir W. (F. P. 681 637 vom 11/9. 1929, ausg. 16/5. 1930. E. Prior. 14/9. 
1928.) P a n k ó w .

George S. Lewin, Santa Monica, und Charles A. Logue, Venice, Kalifornicn, 
Entimsscrungsmittel fiir elcklriscJie Leitmigcn und Maschinen. Ein ganz oder teilweiso 
fliichtiger KW-stoff wird mit CC), gemischt, um ihn unverbrcnnlich zu machen. Zu 
der Lsg. wird wasserlóslichcs Kiefernól in Mcngen von 0,1 bis 1% u- dieselbe IMcngo 
Glycerin zugesetzt. Durch Auftrópfeln der erhaltenen FI. auf dio zu entwiłssernde 
Stello wird dio Feuchtigkeit aufgenommen u. zur Vcrdunstung gebracht. (A. P. 
1 766 714 vom 11/7. 1927, ausg. 24/6. 1930.) G e i s z l e r .

General Electric Co., New York, iibert. von: Birger W. Nordlander, Schcnec- 
tady, New York, Fornibare Masse. SeS2 wird mit einer Fullmasse, z. B. Asbcst, FeO, 
Talkum, Lehm, Glimmer, auf etwa 125° erhitzt. Das Gemisch erstarrt zu einer piast. BI., 
dio in dio gewiinschto Form gepreBt wird. Durch nochmaliges Erhitzen auf 80—90° 
bringt man die M. zum Erharten. Dieselbe soli sich besonders fiir elektr. Isolations- 
zwecke eignen. (A. P. 1761740 vom 14/5. 1929, ausg. 3/6.1930.) G e i s z l e r .

M. M. Serehriany, Saltykowka, Moskau, Herstellung von Hochglanzpappe mit 
Isoliereigensclmften aus Papierstoff durch Zusatz von yerharzenden Olen, wie gekochtem 
Leinól oder Rohtcrpentin, u. eyentl. yon Harzlsgg. in Bzn., Terpentin, Petroleum o. dgl.
— Z. B. wird der Papierstoff mit einer Lsg. von Kolophonium in Bzn. gemischt u. dann
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wird noch gekochtes Loinól u. Petroleum zugesetzt. Die M. wird auf der Pappmaschine 
yerarbeitet. (E. P. 328 962 vom 30/1. 1929, ausg. 5/6. 1930.) M. F. M u l l e r .

Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G., K oln , Kdbelmantd aus Bleilegierungen, 
dad. gek., daB man dem Pb solche Beimefcallo in geringer Menge zufiigt, daB der elektr. 
Widerstand der erhaltenen Legierung um nielir ais 25% hóher ist, ais der des rcinen 
Pb. Vorteilhaft hat sich die Zugabo von mehr ais 5% der Metalle Bi u. Sb erwiesen. 
So ergab eine Legierung von 6% Bi, 6% Sb u. 88% Pb eine Steigerung des elektr. 
Widerstandes von 33%- (Ung. P. 95 580 vom 26/11. 1927, ausg. 2/12. 1929. D. Prior. 
3/12. 1926.) G. K o n ig .

International W estern Electric Co., Inc., Delaware, Gegensidnde aus Blei- 
Antimonlegicrungen, z. B. Kabelmdntcl, werden so liorgestellt, daB man wahrend des 
mechan. Aufbringens der Legierung auf den Kabelkom, die Legierung auf ihren eutekt. 
Punkt erhitzt u. dauernd so hoch erhalt. So wird eine Legierung, bestehend aus 2,5% Sb 
u. 97,5% Pb, wahrend dermechan. Bearboitung dauernd auf 247°erhitzt. (Ung. P. 95647 
vom 16/12. 1924, ausg. 2/12. 1929. Zus. zu Ung. P. 94244.) G. K o n ig .

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., iibert. von: Marsden H. Hunt, 
East Pittsburgh, Pennsylvanien, Widerslandsmaterial. LampenruB wird mit einem 
inerten, nichtleitenden Materiał, wie z. B. Quarz, Ton oder Steinmehl u. einem Glas 
oder Email ais Bindemittel vermahlcn u. zu Gegenstanden vorformt, dio bei 150° 
getrocknet u. je nach den gewiinschten Eigg. des Endprod. bei Tempp. zwisehen 500 u. 
900° gebrannt werden. Die Arbeitswcise ist billig u. erfordert wenig Zeit. (A. P.
1 764 311 vom 1/11. 1922, ausg. 17/6. 1930.) G e i s z l e r .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. yon: John Humphreys
Ramage, Bloomfield, New Jersey, Thoriumlialliger Wolframdraht. W 03 u. eino in 
Saure unl. Th-Verb. werden gleichzeitig aus einer Lsg. ausgefallt. Das so erhaitene 
Pulver wird mit H, reduziert. Nach einem Beispiel lost man W 03 in NH4OH u. NH,F. 
Zu dieser Lsg. gibt man eine mit HC1 versetzte Lsg. von Th(N03),. Es entsteht ein Nd. 
aus W 03 u. ThF4, aus dem durch die Red. mit H„ ein Prod. aus W u. Th02 erhalten 
wird. Zur Herst. von Drahten fiir Radiorohren wird C in das Gemisch eingefiihrt. 
Die reduzierten Pulver werden gesintert u. gepreBt. Durch die gemeinsame Fallung 
der W- u. Th-Verbb. soli eino gute Mischung derselben erzielt werden. (A. P. 1 764 644 
vom 27/7. 1926, ausg. 17/6. 1930.) G e i s z l e r .

Communication Patents Inc., New York, iibert. von: Alexander McLean 
Nicolson, New York, Kathodcn fiir Elcktronenrohren. Die bandformige Kathode, vor- 
zugsweise aus Pt, wird mit einem Uberzug aus einem Erdalkalimetalloxyd, vorzugs- 
weise BaO oder mit dem Oxyd eines Metalles der seltenen Erden, Yersehen. Nach 
dem Einbrennen des Uberzugs wird die Elektrodo einige Sekunden mit einer alkal. Fl. 
(KOH, NaOH, NH4OH) zur Weglsg. der oberen Schickten des Uberzugs behandelt. 
Die in bezug auf die Elektronenemission inakt. Teile des Uberzugs sollen durch 
die Behandlung entfernt werden. (A. P. 1762 581 vom 14/2. 1927, ausg. 10/6. 
1930.) G e i s z l e r .

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., iibert. von: Joseph Slepian, 
Pittsburg, Pennsylvanien, Kupferoxydulgleichrichter. Dio Oxydschicht der Cu-Platte 
des Gleichrichters wird zunachst mit einer Paraffinscliicht yersehen u. dann mit 
Graphit eingerieben. Hierauf wird eino Pb-Platte auf dio Schicht gelegt. Die Paraffin- 
schicht soli in der Oxydschicht etwa vorhandene Poren ausfiillen, so daB ein Strom- 
iibertritt vom Cu iiber die Graphitschicht zur Pb-Platto ycrhindort wird. (A. P. 
1765 502 vom 2/4. 1927, ausg. 24/6. 1930.) G e i s z l e r .

IV. Wasser; Ab wasser.
A. Mougeot, Seifen und Mineralicasser. Durch Zusatz einer wss. Seifenlsg. zu 

Mineralwassern wird die Oberflachenspannung derselben (stalagmometr. Messungen) 
verschieden erniedrigt, so daB man 3 Gruppen yon Blineralwassern unterscheiden kann,
1. solcho, die eine schwache Herabsetzung zeigen. Diese sind reich an 2-wertigen 
Kationen u. haben starko phylakt. Wrkg. gegeniiber Neurotoxinen. Die 2. Gruppe 
mit starker Herabsetzung der Oberflachenspannung ahnlich dest. W. ist schwach 
mineralisiert u. arm an 2-wertigen Kationen u. Zeigt keinerlei phylakt. u. desensibili- 
sierende Eigg. Die 3. Gruppe umfaBt Blineralwasser, welche stark mineralisiert sind 
u. ein bestimmtes Gleichgewicht zwisehen ein- u. zweiwertigen Kationen zeigen. Diese
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geben eine mittelstarke Hcrabsetzung der Oberfliichenspannung u. eine abgeschwachte 
Phyltucie gegen Neurotoxine. (Areh. med. Hydrology 8- 344—47. Mai 1930.) E n s z l in .

S. M. Krolewzew, Abicasser der Kokereien und ihr Einflup auf das Trinkwasser. 
Eingehender Bericht iiber die Zus. der Abwasser der NH3-, Bzl.- u. Teerdestillations- 
abteilung einer russ. Kokerei, ihr EinfluB auf die Trinkwassererzeugung u. ihre Rei- 
nigung. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 412—35.
1930.) ________ ________  SCHONFELD.

Guy Scott Apeldorn, Philadelphia, Pennsylvanien, Verfahren und Apparatur 
zum Weichmachen ton Wasser mittels basenaustauschender Stoffe. Die Apparatur 
ist mit mehreren Zuleitungs- u. Verteilungs- resp. Berieselungsanschlussen versehen, 
durch die das Rohwasser, die Rcgeneriorsalzlsg. u. das Waschwasser geleitet werden. 
An Hand einer Zeichnung ist die Apparatur u. der Gang des Verf. boschrieben. (A. P. 
1759 601 Tom 25/8. 1926, ausg. 20/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Perm utit Co., New York, iibert. von: Edwin M. Partridge, Hammond, und
Elwood W. Scaritt, Oak Park, Basenaustauscher. Man mischt Lsgg. von Na„SiOn 
u. Na3PO., zusammen mit einer Lsg. von Al2(SO.,)3 u. trocknet das abgeschiedene Gel 
bei unter 100° Iiegenden Tempp. (A. P. 1766 350 vom 5/1. 1926, ausg. 24/6. 
1930.) D r e w s .

Herm ann Breyer, Paris, Verfahren zur Herstellung eines Reinigungsmiiłels fiir 
Kesselspeiseu-asscr. (D. R. P. 500 789 KI. 85 b vom 22/1. 1928, ausg. 25/6. 1930.
F. Prior. 1/2. 1927. — C. 1928. I. 392 [F. P. 628 346].) M. F. M u l l e r .

Otto W arburg, Berlin-Dahlem, Verfahren zur Herstellung von Mineralicdsscrn. 
[D .R .P . 501069 KI. 85 a vom 10/10. 1925, ausg. 27/6. 1930. — C. 1927. I. 2858 
(E. P. 259 612].) M. F. M u l l e r .

Carl Still, Recldinghausen i. W., Vorrichlung zur Rcinigung von Rohfliissigkeiten 
oder Abunssem, die Ole, Teer, Teerbestandteile oder andero Verunreinigungen ent- 
halten, durch Behandlung mit fein vertcilten festen Stoffen in einem stehenden, ais 
Misch- u. Klarraum dienenden Behiiltor mit einem von oben her hmeinrageuden Zufuhr- 
rohr fiir die FI. u. die derselbcn zugesetzten Reinigungsstoffe, dad. gek., daB der Zusatz 
der festen Reinigungsstoffe in die Saugleitung der Pumpe hinein erfolgt, welche gleich- 
zeitig die zu bedandelnde FI. in den Behalter fórdcrt u. mit den zugesetzten Reinigungs- 
stoffen mischt. An Hand einer Zeichnung ist die App. beschrieben. (D. R. P. 501 058 
KI. 85 c vom 30/4. 1926, ausg. 27/6. 1930.) M. F. M u l l e r .

V. Anorganische Industrie.
K. N. Schabalin und W. S. TJdinziwa, Dampfspannung von Kohlensdure und 

Ammoniah im Ammoniak-Sodavcrfahren. In  den bisherigen Unterss. des Ammoniak- 
Sodaverf. wurde die Gasphase meistens auBcr Acht gelassen. Es zeigt sich jedoch, 
daB die Dampfspannung von NH3 u. C02 nicht nur fiir die Geschwindigkeit der Haupt- 
vorgange maBgebend ist, sondern auch den hóchsten Sattigungsgrad der Ammoniak- 
laugen bestimmt. Die hohe Werte erreichcnde C02-Dampfspannung ist ein MaB fiir 
den Carbonisationsgrad der Lauge u. fiir die maximale Ausnutzung des NaCl. — 
Untersucht wird zuniichst der CarbonisationsprozeB, indem die NH3- u. C02-Dampf- 
spannungen nach der stat. Methode gemessen werden. — Die in Tabellen u. Kurven 
angefiihrten Messungsergebnisse bestatigen die empir. bekannten Tatsachen, daB die 
Erhohung des NH3-Geh. in der fl. u. Gasphase die C02-Absorption beschleunigt u. 
verstarkt u. die Dicarbonisation verzógert. Zunehmender C02-Geh. begiinstigt die 
NHj-Absorption u. erschwert die NH3-Dest. Es erscheint Vff. zweckmaBig, in den 
AbsorptionsprozeB C02-Gas aus der Calcinicrung des Bicarbonats einzufiihren. Bei 
einem derartigen C02-Strom wiirde eine starkere u. vollstandigere Siittigung der Lsgg. 
mit NHj crfolgen, was eine Abkiihlung der Lauge von 75° auf 60° (wie es jetzt geschieht) 
iiberflussig macht. Das C02 muB in die Kolonne von unten einstromen, u. die Ofengase 
sollen Tollkommen davon getrennt eingefuhrt werden. — Die Dampfspannungswerte 
erweisen sich auch fur die Statik des Carbonisationsprozesses u. die Best. der Gleich- 
gewichtsbedingungen von Bedeutung. — Unterss. der NaHC03-Absclieidung aus der 
Lsg. in Abhangigkeit vom Carbonisationsgrad fiihren zu einer annahernd geraden 
Linie, was auf eine direkte Proportionalitat schlieBen laBt. — Die Unterss. werden fort- 
gesetzt. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 165—90
1930.) Gu r ia n .
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Grasselli Chemical Co., Clcvcland, iibcrt. von: Henry Howard, Cleveland, Ohio, 
Kolloidaler Schwefel. Man laBt in wss. Lsg. CaS mit uberschiissigem SO» reagicron. 
(A. P. 1765 307 vom 17/11. 1926, ausg. 17/6. 1930.) 'D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI., iibcrt. von: Philipp C. H. 
Siedler, Gricshcim a. BI., und Eugen Schulte, Schwanheim a. M., Dissoziieren von 
Schwefeldampf. (A. P. 1767319 vom 1/10. 1928, ausg. 24/6. 1930. D . Prior. 12/10. 
1927. — C. 1929. I. 570 [E. P. 298599].) D r e w s .

H arry P. Bassett, Cynthiana, Kentucky, Alkalisidfhydrat. Ein Gemisch von 
Na2SO,j, Kohle u. Koks wird in reduzierendcr Atmosphare auf ca. 650—850° erhitzt. 
D as Rk.-Prod. wird ausgelaugt u. auf 42° Bć eingeengt, wobei sich Na2S04 abscheidet. 
Nach der Trennung vom Nd. wird dio Laugo auf 34° Bć vcrd. u. abgekiihlt, so daB sich 
ein Teil des Na2S ausscheidct. Die erhaltenen Krystalle werden in W. gel. u. die Lsg. 
in 2 Tcile getcilt. Ein Teil dieser Lsg. wird zusammen mit der Na2S-Mutterlauge mit 
NaHSO., behandelt, wobei H 2S u. Na,S04 entstehen. Den H2S laBt man auf den 2. Teil 
der Lsg. einwirken zwecks Bldg. von NaSH. Das Na„SO.t wird in den Kreislauf zuriick- 
gofiihrt. (A. P. 1766 810 vom 24/3. 1927, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

The Roessler & Hasslacher Chemical Co., Perth Amboy, New York, Hersldlung 
ton Polysulfiden. (D. R. P. 499148 KI. 12 o vom 17/11. 1926, ausg. 2/6. 1930. A. Prior. 
27/1. 1926. — C. 1928. II. 2195 [P. P. 627 575].) M. E . M u l l e r .

Dow Chemical Co., Midland, iibcrt. von: Edwin O. Barstow und Sheldon
B. Heath, Midland, Pulverige Chloride. D as Rohsalz, z. B. CaCl2, wird in einem Strom 
erhitzter Gase, z. B. hcrriihrend von der Verbrennung von Brennstoffen, getrocknet. 
Wahrend der Trocknung befindet sich das Rohmaterial in Bewcgung, so daB gleich- 
zeitig Zerkleinerung dcsselben stattfindct. Die zcrkleinertcn Teilchen werden vom 
Gasstrom mitgcfiihrt u. spśiter von ihm getrennt. Das so erhaltene Prod. ist nicht 
hygroskop. u. backt nicht. (A. P. 1768 282 vom 30/8. 1928, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

Societe d’fitudes et de Constructions Metallurgiąues, Frankreich, Verwendung 
ton Hochofeiigasen fiir induslrielle Synlhesen, inśbesondere fiir die. Ammoniaksynthesc. 
Ein Teil der fiochofengase wird durch Umwandlung des in ihm enthaltenen CO mittels 
W.-Dampf in H2 fiir dio NH3-Synthese nutzbar gemacht, wahrend der andere Teil 
zur Erzcugung der fiir dio ICompression erforderlichcn Energie dient. (F. P. 683 615 
vom 28/1. 1929, ausg. 16/6. 1930.) D r e w s .

Chemical Engineering Corp., New York, iibcrt. von: Louis Cleveland Jones, 
Grcenwich, Connecticut, Slicksloff-Wassersloffgemisch fiir die Ammoniaksynthese. Ein 
in der Hauptsache CO cnthaltendes Gas wird in Ggw. von Luft u. 2—10 Yoll. W.- 
Dampf bei ca. 500° uber oxydierend wirkende Katalysatorcn geleitet. Es wird nur 
ein Teil des entstandenen C02 aus dcm Gas entfernt. Zu dcm restliclien Gas gibt man 
Luft u. laBt in Ggw. von uberschiissigem W.-Dampf bei untcrhalb 500° liegenden Tempp. 
nochmals auf oxydierend wirkende Katalysatorcn einwirken. Aus dem Endgas wird 
W.-Dampf durch Kiihlung entfernt; es weist die fur die NH3-Synthese brauchbare 
Zus. auf. (A. P. 1765535 vom 28/10. 1925, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

L ’Azote Franęais, Frankreich, Verarheilung ton Phosphaten. Bei der Ver- 
arbeitung von Schwarzem Pyrenaenphosphat macht man sich den Unterschied in 
der Hartę zwischen den Pliosphatknoten u. dem Schiefer nutzbar, indem man das 
Rohphosphat in einer Kugelmiihle oder einer anderen gecigneten Vorr. behandelt. 
Da der Schiefer leichtcr zerkleinert wird ais die Pliosphatknoten, hat man nach dcm 
Mahlen u. Absieben ein an Phosphat angereichertes Prod. (F. P. 683 811 vom 30/1.
1929, ausg. 18/6. 1930.) D r e w s .

Jean-Louis Berthet, Spanicn, Phosphor. Natiirliche Phosphate werden in Ggw.
von Si02 u. eines geschm. Chlorides, insbesondere NaCl, mit einem Red.-Blittcl, z. B. 
pulverisierter Kohle, auf ca. 1400° erhitzt. (F. P. 683 645 vom 18/6. 1929, ausg. 16/6.
1930.) D r e w s .  

fidouard Urbain, Frankreich, Geioinnung von Phosphor. Man erhitzt Ferrophosphor
auf oberlialb 950° liegende Tempp. Man arbeitet unter Vakuum oder unter Durch- 
leiten eines inerten Gases, wio N. (F. P. 683 609 vom 26/1.1929, ausg. 16/6.1930.) D re .

Edouard Urbain, Frankreich, Phosphorslickstoff. Man laBt N auf P-Dampf bei 
Tempp. von 900—1000° in Ggw. von Katalysatoren einwirken. Ais Katalysatoren 
sind genannt A120 3, Ti, Mg, Bauxit, Gemische von CoO, A120 3 u. K20. (F. P. 683187 
vom 25/1. 1929, ausg. 6/6. 1930.) ’ " D r e w s .

L’Azote Franęais, Frankreich, Phosphorsdurcanhydrid. Man erhitzt Rohphos- 
phate in oxydiercnder Atmosphare mit Si02 u. Kohle; das entweichende P20 5 wird
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in W. aufgefangen oder auf andere Weise nutzbar gemaclit. (P. P. 683 835 vom 1/2.
1929, ausg. 18/(3. 1930.) D r e w s .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Deutscliland, Aktive Kohłe. Die zu 
aktivierende Kohle ist auf einer porigen oder mit Offnungen Yersehenen Unterlage, 
durch welche die Aktivierungsgase stromen, ausgebreitet. Die Heizgase stromen iiber 
die KoMenscliicht. (F. P. 683 299 vom 15/10. 1929, ausg. 10/6. 1930. D. Prior. 29/4. 
u. 26/6. 1929.) D r e w s .

J. J. Naugle, New York, Verfaliren und Vorrichtung zur Herstellung oder Regene- 
rierung von aktiver Kohle. Pulverfórmige C-lmltige Stoffe, wie verbrauchte akt. Kolile, 
verkohlte Ligninruekstande u. dgl., werden in Ggw. von W.-Dampf oder von Luft, 
oder von beiden, einer stufenweisen Warmebehandlung, die 1500° erreichen kann, 
unterzogen. Vermittels eines Gasstromes werden die li. Kohlenteilchen durch Ktihl- 
apparate hindurch in Wasch- u. SchliimmgefaBe geleitet. UberliiBt man die Suspcnsion 
von C-Teilchen in W. der Ruhe, so erhalt man 2 Schichten, die oboro, w e r t Y o l l e r e ,  
wird abgelassen. Eine Trennung erubrigt sich, wenn man das Waschen mit stark ver- 
diinnten Sauren vornimmt. Nacli erfolgtem saurefreien Aus waschen in Filterpressen 
wird die Kohle getrocknet, gemahlen u. verpackt. Infolge der Hitzebehandlung ver- 
fliichtigen sich dio in den llohstoffen befindlichen organ. Substanzen, dio minerał. 
Beimengungen sehmelzen mitunter u. ballen sich zusammen, wodurch eine median. 
Trennung von den C-Teilchen leicht erreieht wird. Angezeigt ist es, mitunter den 
Rohstoffen verschiedene Stoffe, welche das Ausscheiden der minerał. Stoffe erleielitern, 
zuzusetzen. So bedingt z. B. die Zugabo von NaF die Bldg. von fluclitigen Silicium- 
fluoriden. (Ung. P. 95 236 vom 27/10. 1926, ausg. 16/12. 1929.) G. KOnig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur lleinigung von 
durch organische Substanzen verunreinigte Abfallalkalilaugen, dad. gek., daB man die 
Laugen mit mangan- oder ubermangansauren Salzen der Alkalien behandelt. Der 
hierbei erhaltliche Braunstein wird durch Sehmelzen mit Alkaliliydroxyd oder Alkali- 
carbonat in einem KreisprozeB, unter gleichzeitiger Bldg. von Alkalihydroxyd aus 
dem Alkalicarbonat, in Alkalimanganat ubergofiihrt. (Oe. P. 118 229 vom 22/6. 1929, 
ausg. 25/6. 1930. D. Prior. 2/7. 1928.) E n g e r o f f .

Bozel-Maletra (Sociśte Industrielle de Produits Chimiąues), Frankreich, 
Kaustisches Alkali. Cr03 oder solches enthaltendo Materialien werden in Ggw. von 
Alkalicarbonatcn oder -bicarbonaten in nicht osydierend wirkender Atmosphare 
erhitzt. Das Rk.-Prod. wird, gegebenenfalls unter Anwendung von Druck, mit h. 
oder k. W. behandelt. Das erhaltcno Alkalihydroxyd wird auf beliebigo Weise ge- 
wonnen. Beispiel: 152 Teilc Cr03. werden mit 100—110 Teilen Na2C03 auf zwisehen 
500—1000° liegende Tcmpp. erhitzt. Man arbeitet zweckmaBig im C02-Strom. D as 
Cr03 wird abfiltriert u. bioder verwendet; die Alkalilauge wird konz. (F. P. 683 603 
T o m  26/1. 1929, ausg. 16/6. 1930.) D r e w s .

Societe de Produits Chimiąues Industriels et Viticoles und Ferdiuand 
LevalloiS, Frankreich, Kaliumphosphat. Man laBt in der Warme in aquimolekularen 
Verhaltnissen entweder NH4H 2PO., oder (NH4)2HPO., auf KC1 einwirken u. zwar in 
festem Zustand. Arbeitet man bei ca. 300°, so sublimiert das entstandene NII.,C1 u. 6S 
liinterbleibt ICP03. (F. P. 683 027 vom 22/1. 1929, ausg. 5/6. 1930.) ])RE\\rs.

Jean Margoles und Joseph Aichenbaum, Frankreich, Kaliumnilrat. Lsgg. 
von Rohsalzen, wie Sylvinit, Kainit, werden mit NaN03 umgesetzt. Dio Rk.-Lsg. wird 
von den darin enthaltenen Verunreinigungen, wie Ca, Fe, Mg, Ton, befroit u. konz. 
Sobaki eine Konz. von 40—57° Be. erreieht ist, scheidet sich ŃaCl ab. (F. P. 683 005 
Y o m  21/1. 1929, ausg. 5/6. 1930.) D r e w s .

Paul Jourdan, Frankreich, Erdalkaliniłride. Durch Red. von Phosphaten, z. B. 
Ca3(PO.,)2 mit C wird zunachst Ca3P2 erhalten, auf das man N2 einwirken laBt. Die
Rk. veii;iuft folgendermaBen: Ca3(P0,)» 8 C +  N , ----->- Ca3N, +  8 CO +  P.,.
(F. P. 683 758 vom 23/10. 1929, ausg. 17/67 1930.) ‘ " D r e w s .  '

James B. Pierce, jr ., Charleston, Wcst-Yii-ginia, Bariumsulfal. Man liiBt auf 
eine BaS-Lsg. C02 einwirken u. trennt das ausgefallt BaC03 von der Ba(SH)2-Lsg. 
Letztere laBt man mit einer Lsg. von reinem j\Ta2SO.! reagieren, wascht das ausgefallte 
u. abgetrcnnto BaS04 mit reinem W. aus. Etwaiges Sulfit o. dgl. wird durch H20 2 
in Sulfat ubergefiihrt u. durch Auswaschen entfernt. (A. P. 1765 737 vom 10/11.
1924, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

Societe de Produits Chimiąues des Terres Rares, Frankreich, Reinigen yon 
Chloriden, insbesondere Calciumchlorid. Das rohe, durch Behandlung von Carbonaten



1422 H VI. G l a s ; K e r a m ik ; Z e m e n t ; B a u s t o f f e . 1930. II.

bzw. Oxyden mit HC1 erhaltene Chlorid wird bei ca. 450° in Ggw. von HC1 getrocknet. 
(F. P. 683170 yom 18/1. 1929, ausg. 6/6. 1930.) D r e w s .

Henry Blumenberg, jr., Moapa, Nevada, Aluminiumćhlońd. M an erhitzt oin 
Gemiscli von NH4C1 u. AI2(S04)3 auf ca. 260°. Das entstandene A1C13 dest. ab . D as 
(NH4)2SO., karm gewonneu werden. (A. P. 1764 501 vom 14/4. 1927, ausg. 17/6.
1930.)* D r e w s .

Henry Blumenberg, jr., Los Angeles, Californien, AluminiumcMorid. Man er- 
liitzt ein Gemiścli von CaCl2, A12(S04)3 u. C-haltigem Materiał auf ca. 600—700°, wobei 
das A12(S04)3 z u  Sulfid red. wird, das mit dem CaCl2 unter Bldg. von A1C13 reagiert. 
(A. P. 1764 502 vom 14/4. 1927, ausg. 17/6. 1930.)" D r e w s .

Riitgerswerke Akt.-Ges., Deutschland, Aluminiumfluorid. Man erhalt wasser- 
freies A1F3 durch Einw. von HF auf uberschiissiges A120 3 u. Calcinieren des Rk.-Prod.
(F. P. 682 977 vom 9/10. 1929, ausg. 4/6. 1930.) ‘ D r e w s .

Societś Miniere et M etallurgiąue de Penarroya, Frankreich, Beinigen von 
Zinksulfatlosungen. Durch Filtration iiber akt. Kohle, Talk, Kieselgur, Infusorienerde 
u.dgl. werden die metali. Verunreinigungen, wie z.B. Co, zuriickgehalten. (F. P. 683 810 
T o m  30/1. 1929, ausg. 18/6.1930.) D r e w s .

Bozel-Maletra (Soeiete Industrielle de Produits Ckimiques), Frankreich, 
Alkalichromite. Man erhitzt Cr20 3 oder dieses enthaltendo Prodd. zusammen mit Alkali- 
hydroxyd, -carbonat, oder -bicarbonat auf 100° liegende Tempp. unter Luft- bzw.
O-AbschluO. Beispiel: 152 Teile Cr20 3 u. 110 Teile Na2C03 werden nach inniger Mischung 
in O-freier Atmospharo 7—8 Stdn. auf ca. 600—800° erhitzt. Die Rk. ist beendet, 
sobald die C02-Entw. aufliort. (F. P. 683179 vom 24/1. 1929, ausg. 6/6.1930.) D r e w s .

Bozel-Maletra (Socióte Industrielle de Produits Chimiques), Frankreicli, 
Alkalichromate. Das Rk.-Prod. von Cr20 3 mit Alkalicarbonat wird auf oberhalb 100° 
liegende Tempp., gegebencnfalls unter Anwendung von Druck, in oxydierender 
Atmosphare erhitzt. Beispiel: 154 Teile Cr-Mineral (49°/0 Cr03) werden mit 119 Teilen 
Na2C03 (98°/0ig) in einem Drehofen auf ca. 700—800° erhitzt. Man setzt zucrst die 
eine Halfto der angegebenen Menge von Na2C03 u. die andere Halfto erst dann zu, 
wenn die C02-Entw. nachlaBt. Nach Becndigung der Rk. wird mit O-haltigen Gasen 
oxydiert. (F. P. 683 602 vom 26/1. 1929, ausg. 16/6. 1930.) D r e w s .

Bozel-Maletra (Soeiete Industrielle de Produits Chimiąues), Frankreich, 
Alkali- oder Erdalkalichromate. Cr20 3 oder dieses enthaltende Prodd. werden unter Druck 
in Ggw. von O bzw. Luft mit Alkali- oder Erdalkalihydroxyd, -carbonat, -bicarbonat 
erhitzt. Beispiel: 152 Teile Cr20 3 u. 420 Teile 40°/„ig. NaOH werden im Rulirauto- 
klavcn mit O oder Luft erhitzt. Nach 5—10 Stdn. ist die Oxydation beendet. (F. P. 
683 604 vom 26/1. 1929, ausg. 16/6. 1930.) D r e w s .

Bozel-Maletra (Socióte Industrielle de Produits Chimiques), Frankreich, 
Alkalibichrcnnate. Chromatlsgg. werden bei einer Temp. von 20—25° mit C02 bei ober
halb 8 at liegenden Drucken behandelt. Nach Beendigung der Rk. wird das entstandene 
Bicarbonat abfiltriert. (F. P. 683190 Y o m  25/1. 1929, ausg. 6/6. 1930.) D r e w s .

Nichols Copper Co., New York, iibert. von: Henry J . H artley, New York, 
Regenerieren von Fullererde. Die erscliópfte Fullererde wird in einem meliretagigem 
mit Ruhrarmen versehenen Herdofen in Anwesenheit von Luft so lioch erhitzt, bis 
dio Verbrennung der Vcrunreinigungen stattfindet. Die Luft wird durch die aus dem 
Ofen abziehenden li. Gase Yorgewiirmt. (A. P. 1768465 vom 23/2. 1928, ausg. 24/6.
1930.) Drews.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
A. I. Andrews, Systematisclie Methode zur Unlersuchung von Blechemails. Dio 

Untersuchungsergebnisso von 24 Grundemails u. 24 Deckomails werden in 3-Stoff- 
diagramme eingetragen, welche im Original eingesehen werden miissen. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 13. 489—497. Juli 1930. Urbana, 111., Univ.) S a lm a n g .

A. I. Andrews, Saurebestdndige Eniails. Gekiirzte Wiedergabe von C. 1930.
H. 964. (Fuels and Furnaces 8. 863—64. Juni 1930. Univ. of Illinois.) Sa l m a n g .

C. W. Parmelee und D. T. H. Shaw, Die Wirkung von Zmiitzen von CaO und 
MgO auf Emailglaser. Na20  wurde durch diese Oxyde ersetzt. Bei Mengen von iiber 
10%, besonders von CaO, woirde die Trubung Y e r s t a r k t .  Der Ausdehnungskoeffizient 
\vurde linear Y e r k l e i n e r t ,  besonders bei MgO. Der Erweichungsbeginn der Glaser u.
die Einbrenntemp. der Emaila wurde herabgesetzt. Glaser mit 15% Zusatz waren n.
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unsehmelzbar, bei 20% Zusatz auch ala Fritte. MgO erhohte die Druckfestigkeit. MgO 
u. etwas weniger CaO erhohten den Elastizitatsmodul. Beide yerringerten die Loslich- 
keit in Alkali erheblich, weniger dio in Sauren. Der Brechungsindex wurde linear ver- 
groBert. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 498—508. Juli 1930. Univ. of Illinois.) Sa l m a n g .

I. I. Kitaigorodski und I. P. Karew, Anwendung ton Schlaeken in der Glas- 
industrie. Laboratoriums- u. Betriebsverss. ergaben die Mógliehkeit der Anwendung 
von Hochofensclilacke an Stelle von Martinsehlaeke zur Herst. weifier Glaser. Ein Vorzug 
der Hoehofenschlacken besteht darin, daB sie in granuliertem Zustande, ohne Ver- 
mahlen, Sieben usw. ver\vendet werden kijnnen. Beim Arbeiten mit Hochofensehlaeke 
wurden groBe Farbenunterschiede der Gliiser bei Anwendung von Sulfat u. Na2C03 
erhalten. Mit Sulfat wurde stets weiBes Glas erhalten, mit Soda fast sehwarze, undurch- 
siehtige Glaser. Die Menge der Hoehofenschlaeke soli 30% vom Gewicht des Glases 
nicht iiberschreiten; in diesem Falle betragt der CaO-Geh. des Glases nicht iiber 16%. 
Bei hoherem Sehlackengeh. bilden sich Wollastonitausscheidungen. Bei 30% Schlacken- 
zusatz enthalt das Glas ca. 70% Si02 u. 5,38°/0 A1203. Der Na20-Geh. betragt 8,22% 
u. kann leicht auf 7,0% herabgedriickt werden. Der Alkaligeh. wird demnach auf die 
Halfte erniedrigt u. ebenso die Schmelztemp. (1300°), beides beeinfluBt im giinstigen 
Sinne die Lebensdauer der feuerfesten Ofenmaterialien. Die Erniedrigung der Schmelz
temp. betragt durchschnittlieli 150°. Das mit 30% (vom Glasgewicht) Hochofensehlaeke 
hergestellte Glas war chem., mechan. u. therm. widerstandsfahiger, ais n. Glas. Fiir 
die Herst. des Glases wurde angewandt 53% Sand, 20% Sulfat, 27% Hoehofenschlaeke. 
Beim Arbeiten mit Hoehofenschlaeke laBt sieli die Soda ganzlich durch Sulfat er- 
setzen, ein Kalkzusatz eriibrigt sich. (U. S. S. R. Seient.-techn. Dpt. Supreme Couneil 
National Economy Nr. 373. Transact. Inst. Testing Building Mat. Glass. Nr. 30. 
1—36.) _ _ S c h o n f e l d .

1.1. Kitaigorodski und s. M. Kurowskaja, CJiemisch widerstandsfahiges Labora- 
toriumsglas. Fiir chem. Laboratorien geeignet erwiesen sich Glaser folgender Zus.:
1. 74% Si02, 5,5% B203, 3% A12Os, 10% CaO, MgO, 7,5% Na20  u. 2. 74% Si02, 
3% B203, 3% A12Ó3, 10% CaO, MgC, 10% Na20. Fiir chem. Zwecke ist Mg-Glas, 
hergestellt mit Dolomit ais Rohmaterial geeignet. (U. S. S. R. Seient.-techn. Dpt. 
Supreme Couneil National Economy Nr. 374 . Transact. Inst. Testing Building Mat. Glass 
Nr. 31. 1—43. 1930.) Sc h o n f e l d .

C. W. Parmelee und R. G. Ehman, Die. Wirkimg ton Zusćitzen von Zinkoxyd 
und Cadmiumoxyd auf einfache Glaser. In  einem Glase von 58% Si02, 22% PbO u. 
20% Na20  wurde letzteres bis zu 20% durch ZnO u. CdO ersetzt. Vollstandige Laute- 
rung auch kleiner Mengen von Schmelzo gelang in einem Tiegelvakuumofen. ZnO u. 
CdO iiben fast den gleichen EinfluB auf Glas aus. Nur im Ausdehnungsverhalten bei 
hohen Tempp. ist ein merkliclier Unterschied feststellbar. Die Schmelzung eines Glases 
wird bis zu 10% Zusatz nur wenig, bei hoheren Gehh. aber stark erschwert, wobei die 
Yiscositat steigt. ZnO wirkt hierbei starker ais CdO. Bis zu 10% entstehen brauelibaro 
Emailglaser, welclie gute Bestandigkeit gegen Sauren, guten Glanz u. maBige Viscositiit 
haben. (Journ. Amer. eeram. Soc. 13. 475—88. Juli 1930. Univ. of Illinois.) S a lm a n g .

—, Die Untersuchungslaboratorien fur Steatit- und Porzellanerzeugnisse. Be- 
schreibung u. Abb. von Hochspannungslaboratorien. (World Power 14 . Nr. 79. 47—53. 
J  uli 1930.) Sa l m a n g .

F. Dobrovsky, Elektrolytischc Metallniederschldge auf Porzellan. Betriebsvor- 
schriften. (Keram. Rdseh. 38. 449—51. 17/7. 1930.) S a lm a n g .

M. E. Holmes und A. J. Paul, Die ■pliysikalischen Eigenschaften der Feinheits- 
fraktionen von zerteillem flinlhalligem Tcm. Jede Fraktion hatte brauehbare Eigg., so 
daB alle notwendig sind. (Journ. Amer. eeram. Soc. 13 . 447—53. Juli 1930. Rolla, 
Mo., School of Mines.) S a lm a n g .

Heiser, Die Muhlcnwurme und die Abbindezeit der Zemenłe. Diskussion mit 
K o y a n a g i  (C. 1930. II. 604). (Zement 19. 679—80. 17/7. 1930.) S a lm a n g .

Wilhelm Petry, Versuche mit Mischzement aus Tonerdezement und gemahlener 
granulierter basischer Hochofenschlacke. Boi Mischungen gleieher Mengen wurden dio 
Festigkeiten nicht horabgesetzt. Auch die Einw. von 5% MgSO,-Lsg. war giinstig. 
(Zement 19. 674—78. 17/7. 1930.) S a lm a n g .

— , Wirkung ran Borsdure auf die Klinkerung von Porllandzemenł. Anheizkurven 
yon CaCOa u. Si02 im Yerhaltnis yon 2 CaO: Si02 gaben bei 1420° einen endothermen 
Effekt, der der Bldg. des Silicats zugeschiieben wurde, naehher einen endothermen 
Effekt, der der Umwandhmg der /5-Form in die a-Form zugeschrieben wurde. Die erste
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Rk. wurde durch B,0:1 niclit fruher herbeigefiihrt, die letate wohl. Der Brechungsindex 
der Klinker wurde ermiiBigt, wahrsehcinlich liegt eino feste Lsg. mit dem Silicat vor. 
Bei Mischungen der im Klinker vorkommcnden Oxydo in den Verhaltnissen der Praxis 
wurden ahnliche Anheizkurven erhaltcn, dereń ICnickpunkt bei 1300° lag. B203 anderte 
nur wenig, doch waren dio Klinker besser gebrannt. Sie hatten merkwiirdigerweiso 
auch mehr freien Kalk. (Journ. Franklin Inst. 209. 837—38. Juni 1930. Bureau of 
Standards.) SALMANG.

J. Mundorf, Uber das Entstehen zerrieselnder Klinker. (Zement 19. G08—09.
2G/6. 1930. — C. 1930. II. 443.) S a lm a n g .

Sandford S. Cole, Wdrmeausdehnung von Silicasleinen und Morteln. An einer 
groBen Zalil von Proben wurde mit einem einfachen Dilatometer die Ausdehnung be
stimmt, die bei yerschiedenen Proben doch ahnliche Gesamtwcrte ergab. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 13. 437—46. Juli 1930. Pittsburgh, Pa., Mellon Inst.) S a lm a n g .

Otto Gassner, Lavaschlacke und andere Gesteinsarten des Laacherseegebietes. Schil- 
derung der Vorkk., Eigg., Abba\i u. Anwendungsarten. (Zement 19. 658—60. 682—87. 
17/7. 1930.) S a lm a n g .

H. B. Henderson, Eine ungeu-olinliche Ausbliihung im Ofen. Bei intensiv redu- 
zierendem Brand wurde SiO„ reduziert u. ais Si auf den Ziegcln niedergeschlagen. Bei 
oxydierendem Ofengang oxydierte Si sich zu Si02, das einen schwammigen Uberzug 
bildete. (Journ. Amor. ceram. Soc. 13. 458—60. Juli 1930. Columbus, Ohio, Standard 
Pyrometric Cone Co.) S a lm a n g .

Joseph B. Shaw, George J. Bair und Myril C. Shaw, Bericht iiber die Ent- 
wicklung einer Untersucliung iiber die Abschleifpriifung feuerfesler Sloffe bei hohen Tempe- 
raturen. Ein wassergekiihlter StahlmeiBel, der an der Spitze abgerundet ist, wird mit 
wechselndtr Belastung bei Tempp. bis zu 1350° uber die zu prufende Flachę bewegt. 
Die Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 427—36.
Juli 1930. State College, Pa.) S a l m a n g .

M. H. Hunt, Eine Betriebsmethode zum Vergleicli von Siebproben beziiglich ihrer 
Verleilung in unbildsamem Materiał. Dor App. besteht aus einer Sedimentationsrohre 
aus Glas, an die unten seitlich wie beim W lEGNERschen App. ein seitliches Rohr mit 
reinem W . angeschlossen wird, dessen Stand sich andert u. a n  einem KRELLsclien 
Manometer abgelesen wird. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 454—57. Juli 1930. D erry , 
Pa., Westinghouse Electric & Mfg. Co.) S a lm a n g .

Joseph B. Shaw, Eine einfaehe Methode zur Kontrolle des Quarzgehaltes ton Feld- 
spat. Das Materiał wurde zerkleinert, die Quarzkórner durch visuelle Unters. von den 
Eeldspatkornern getrennt u. gewogen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 470—74. Juli
1930. State College, Pa.) S a l m a n g .

L. A. Schmelew, Methode zur Bestimmung des freien Aluminiumoxyds in Silicat- 
gemengen und ihre Amcendung fur die Tonunlersuchung. Ais Reagens fiir den Nachweis 
von freiem A1203 verwendet Yf. eine Lsg. von Alizarinrot S  X  extra in A., der Bor
saure bis zur Sattigung zugesetzt wurde. Reines A120 3 wird durch das Reagens dunkelrot 
gefiirbt. Die Substanz wird mit dem Reagens erhitzt, die El. abgegossen, mit li. gesiitt. 
alkoh. Borsaurelsg. ausgcwaschen u. die Earbung bcobachtet. Im Gemisch mit Si02 
kSnnsn nocii 0,04% freies A1„03 nachgewiesen werden. Wird das Gemisch von A120 3 
u. Si02 vorher gegliiht, so sinkt die Empfindlichkeit der Rk. auf 0,6—0,4% A1203. 
Gegliihtes reines A1203 wird nur schwach rot gefiirbt, die Empfindlichkeit sinkt also 
nach Erhitzen des Al20 3. Auf 26 SK. (1580°) erhitztes A120 3 gibt die Earbrk. uberhaupt 
nicht mehr, nach Erhitzen auf 1450° zeigt sich noch eine Rosafarbung. Ivorundpulver 
wird nicht gefiirbt. Hydrargylit u. Diaspor werden erst nach milBigem Ausgluhen durch 
das Reagens gefiirbt. Franzos. Bauzit gibt eine intensive Rk. Shurawliner Bauxit 
yerliiilt sich wie Diaspor u. Hydrargylit. CM  u. MgO werden nicht gefiirbt, farben aber 
dio Alizarinrotlsg. tiefrot. Amorphes T i02 wird durch das Reagens genau so gefiirbt, 
wie A1203, aber die Earbung verschwindet nach Einw. von H20 2, wahrend das gefarbte 
Al20 3 durch H20 2 nicht verandert wird. Bei Ggw. von 0,2% Fe203 kónnen noch 2% 
freies A120 3 nachgewiesen werden, bei 0,5% Fe20 3 ist der Nachweis des A120 3 nicht 
mehr moglicli. Wahrend sich die Fiirbung aus A120 3 nicht auswaschen laBt u. dieses 
von stark verd. Lsgg. des Reagens ebenso intcnsiv gefiirbt wird, wie durch konz. Lsgg., 
wurden hochdisperse Substanzen, wie sehr fein yertcilte Tone nur nut der Farbę des 
Reagens gefarbt u. die Fiirbung laBt sich aus ihnen, ebenso wie aus Silicagel, aus
waschen. Al-Salze (Alaune usw.) werden durch das Reagens nicht gefarbt, die Rk. 
ist fiir freies A1203 charakterist. Al-Borate zeigen eine intensiye Farbenrk. Mittels
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dieser Bk. wurde die Ggw. von freiem A1203 in Glucliower Kaolin nachgewiesen. Es 
konnte ferner mit der Rk. nachgewiesen werden, daB beim Erhitzen von Kaolinit 
bis auf 1110° kein freies A120:, gebildet wird. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supremę 
Council National Economy Nr. 263. Transact. Ceram. Res. Inst. Nr. 14. 1—24.
1928.) _ _ SCHONFELD.

B. Skramtajew, Eine praktische Kontrollmethode des Wasserzementfaktors und 
der Feuchligkeil. Der W.-Geh. der fertigen Mischungen wird durch Zumischen von CaC2 
bestimmt, das sofort C2H2 ent.wickelt, welches gemessen werden karm. Die Best. dauert 
nur wenigo Min. (Beton u. Eisen 29. 242—44. 5/7. 1930. Charków, RuBl.,.Forschungs- 
inst. f. Bauwesen.) ŚALMANG.

A. Lee Bennett und H. R. Goodrich, Eine P  ruf methode. zur Bestimmung der 
Reaktionsfdhigkeit. von Bariumcarbmal ais Mitlel gegen Ausbliihwngen. Die 1. Sulfato 
werden durch Auskochen mit HC1 bestimmt, die Brauchbarkeit des BaC03 durch Auf- 
schlammung in einer 10°/oig. Lsg. von MgS04 u. Analyse des Bodensatzes auf SO.,. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 461—69. Juli 1930. Los Angeles, Cal. Glendale 
Plant.) _________________  S a lm a n g .

Rogers Radio Ltd., Toronto, Kanada, iibert. von: Frederick S. Mc Cullough,
Edgewood, V. St. A., Verbinden ton Metallen und keramischen Stoffen. Metall-Triiger 
werden mit keram. Stoffen bedeckt, die M. in ein YakuumgefiiB gebracht, dieses 
entliiftet u. die Vereinigung von Metali u. keram. Stoff durch Erhitzen bewirkt. 
(Can. P. 275 951 vom 2/6. 1927, ausg. 29/11. 1927.) K u h l i n g .

Philip Carey Mfg. Co., Ohio, iibert. von: Harry C. Fisher, Lockland, Ohio, 
Fdrben ton Mineralprodukten, insbesondere Schiefer. Die gekornten Mineralprodd. 
werden zunachst mit einem 1. Silicat zusammen mit dem Farbstoff in Ggw. eines FluB- 
mittels behandelt u. dann unter Riihren erhitzt, bis das Silicat sclim. Alsdann wird 
an der Luft abgekiihlt. Oder aber man tragt ein schlammformiges Gemengo Glas 
bildender Materialien zusammen mit geeigneten Farbstoffen auf dio gekornten Mineral
prodd. auf u. erhitzt unter Riiliren. (A. PP. 1766 814 u. 1766 815 vom 13/10. 1926, 
ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

Philip Carey Mfg. Co., Ohio, iibert. von: H arry C. Fisher, Cincinnati, Ohio, 
Fdrben ton gekorntem Schiefer. Fiir Bedachungen geeigneter gekórnter Schiefer wird 
mit einer Wasserglaslsg. behandelt, in der ein Pigment suspendiert ist. Alsdann wird 
der befeuclitete Schiefer durch einen Róstofen gefiihrt, wobei die aus der Feuerung 
entweichenden Verbrennungsgase im Gegenstrom zu dem in Bewegung befindlichen 
Schiefer durch den Ofen zichen. Die Temp. wird auf ca. 1700° F. gesteigert. Ein 
anderer Weg zur Fiirbung des Scliiefers besteht in der Bldg. eines Metallglases auf 
dem Schiefer. Ais FluBmittel dient hierbei Na„B.,0; . (A. P. 1766 891 vom 29/4.
1925, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

Philip Carey Mfg. Co., Ohio, iibert. von: Harry C. Fisher, Cincinnati, Ohio, 
Fdrben ton Schiefer. Der gekornte Schiefer wird mit Saure u. einer Lsg. von Na,Cr20 , •
2 H20 behandelt. AnschlieBend folgt Erhitzen auf ca. 1600° F. (A. P. 1766 892 vom
14/5. 1926, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

American Thermos Bottle Co., Norwich, V. St. A., Metallisieren der Glasidinde 
ton Thermosflaschen. Das Metallisieren der Innenflache der AuBenwand des Mantel- 
raumes gliiserner Thermosflaschen o. dgl. erfolgt durch Verdampfen von Metallen, 
wio Au, Ag, Ba, Ca, Ce, Go, Sb, Zn, Cd, Bi, Pb, Ta, Na, Cu, Ni usw. oder, besonders, 
Mg, welche im Innem des Mantelraumes in Form einer teilweise kurz geschlossenen 
Drehspirale angeordnet sind u. welche nach bohem Erhitzen u. Eyakuieren des ganzen 
GefiiBes mittels Induktionsstromes rerdampft werden. Das VersehlieBen des GefaBes 
geschieht vor oder nach dem Verdampfen des Metalles. (E. P. 328 217 vom 19/1.
1929, ausg. 22/5. 1930.) K u h l in g .

C. G Brooks, London, Glasherstellung. Der Ansatz enthalt weniger ais 70% 
Si02, mehr ais 6% A120 3, ferner B20 3, wenigstens 3 Oxyde zweiwertiger u. wenigstens
3 Oxyde einwertiger Metalle, z. B. 65% Si02, 10% A120 3, 10% B20 3, 3% Na20, 4%
K 20 ,  2% Li20, 1% MgO, 2% ZnO, 1% BaO u. 2% CaO. Die erschmolzenen Glaser 
sind gegen chem. Einw. u. Temporaturschwankungen bestandig. (E. P. 328 432 
Tom  22/4. 1929, ausg. 22/5. 1930.) K u h l i n g .

H. Seabrook, London, und Deutsche Spiegelglas Akt.-Ges., Alfeld, Glas-
herstellung. Ansatzen zur Herst. farblosen Glases w'erden wenigstens je 0,3% der Ge-
samtmenge an CoO u. Eisenoxyd, vorzugsweiso Fe30.t zugesetzt u. die Mischung unter

XII. 2. 91
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reduzierenden Bedingungen geschmolzen. Die Erzeugnisse absorbieren ultravioletto 
u. ultfarote Strahlen. Die Absorption der Warmestrahlen wird durcli weiteren Zusatz 
von wenigstens 0,5% As20 3 oder Sb20 3 erhóht. Ais Reduktionsmittel werden Kołde, 
andere kwilenstoffhaltige Stoffe oder SnCl2 verwendet. (E. P. 328 520 vom 2/8. 1929, 
ausg. 22/5. 1930.) " K u h l i n g .

Glashiittenwerke vormals J. Schreiber & Neffen, Tscheehoslówakei, Role 
tJberfanggldser. Kupfersalze werden auf reduzierend wirkenden Gliisern aufgeschmolzen, 
z. B. Gliisern, welche Sulfide enthalten oder mittels dieser gefiirbt sind. Der friiher 
zur Erzeugung der roten Farbo erforderliche besondere Reduktionsvorgang entfallt. 
(F. P. 683 124 vom 11/10.1929, ausg. 6/6. 1930. Tschechoslow. Prior. 7/8. 1929.) K u h .

Deutsch-Englische Quarzschmelze G. m. b. H., Berlin, Zusammenschweiflen 
von Teilen ausQuarz oder ahnlichen Stoffen, 1. dad. gek., daB die zu versckweiBenden 
Kanten derEinzelteile abgeschriigt u. diese abgeschriigtenFlachen zwecks VerschweiBung 
aufeinandergelegt werden, — 2. dad. gek., daB parallel zur SchweiBnaht auf der der 
abgeschragten Flacho gegenuberliegenden AuBenseite der zu verschweiBenden Teile 
Liingsrillen eingearbeitet, zweckmaBig eingeschliffon werden. — Die opt. Eigg. der 
Erzeugnisse beeintrachtigende Verziehungen der Oberflachenteile werden Termieden. 
(D. R. P. 500 938 KI .32a vom 4/4. 1929, ausg. 26/6.1930. E. Prior. 10/4. 1928.) K u h .

Antoni Eiger, Warschau, Zementherstellung. Der mittels HeiBdampfes auf 80 
bis 100° yorerhitzto Rohschlamm wird in der Trockenzone des Zementdrehofens 
mit 400° h. Dampf getrocknct, der durch Verdampfung des Schlammwassers 
entstandeno u. der Trockendampf abgesaugt, ein dem Schlammwasser entsprechender 
Anteil gereinigt, uberhitzt u. fiir andere Zwecke verwendet u. der Rest des Dampf es 
wieder auf dio Anfangstemp. von 400° erhitzt u. zum Troeknen weiterer Zementrohm. 
benutzt. (Schwz. P. 137 693 vom 11/2. 1929, ausg. 16/4. 1930.) K u h l i n g .

Gustav Klichler-Bareth, Ziirieli, Gegenstande, aus Beton. Dem zur Herst. der 
Gegenstiindo yerwendeten Beton wird Tuffsand, -mehl oder -kies u. gegebenenfalls 
Korkschrot, Kieselgur oder beide zugesetzt. Die Gegenstande besitzen geringe Sclmll- 
leitfahigkeit. (Schwz. P. 138 272 vom 30/9. 1929, ausg. 1/5. 1930.) K u h l i n g .

Comp. Briquettiere de la Campine (Soc. an.), Belgien, Herstellung von Ziegel- 
steinen. Ton wird mit Mengen von ICreide gemischt, welche von seinem Eisengeh. 
abhangen. Sollen gelbe Ziegelsteine (durch nachfolgendes Brennen) hergestellt werden, 
so erzeugt man gleichmiiBige IMischungen von Ton u. Kreide, ungleichmaBige dagegen, 
wenn man geflammto Ziegel herstellen will. (F. P. 683133 vom 11/10. 1929, ausg. 
6/6. 1930. Belg. Prior. 26/6. 1929.) K u h l i n g .

W ilhelm Reismann, Rudolf Heinrich Schloss, Ostereich, und W illiam Henry 
Evers, V. St. A., Hydraulisclie Mortel. Gekornte Hochofenschlacke, MgO u. Kali- 
oder Natronwasserglas werden gemischt u. die Mischung mit etwa der doppelten Menge 
Sand, Asche o. dgl. gemengt. Hochofenschlacke u. MgO werden in etwa gleichen Mengen 
verwendct; die Menge des Wasserglases (von etwa 25° Bć) soli etwa die Halfte des Ge- 
samtgewiclites der Schlacke u. des MgO betragen. (F. P. 683 266 vom 14/10. 1929, 
ausg. 10/6. 1930.) K u h l i n g .

A. V. Keller, Welvyn Garden City, England, Sandplatlen u. dgl. Die Platten be- 
stehen aus einer porigen, aus Si02, Schlackenmehl, Chromit, Ton o. dgl. bestelienden 
Grundschicht u. einer gegebenenfalls gefiirbten Oberflachenschicht aus Phenol-, Harn- 
stoff- u. dgl. -formaldehydharz. Die Grundschicht wird vor dem Aufbringen des Kunst- 
harzes mit der Lsg. eines Zwischenprod. der Kunstharzbldg. getrankt u. die Ver- 
einigung der Scliichten durch Hitze u. Druck bewirkt. (E. P. 328775 vom 19/4. 1929, 
ausg. 29/5. 1930.) K u h l i n g .

C. J. Pott Co. Ltd., iibert. von: Cornelius Jordinus Pott und H arry Cummings, 
Toronto, Canada, Miitel zum Verschmieren der Fugen von Mauerwerk, bestehend aus 
gepulvertem Pb-Oxyd, Mennige, Sand, einem Bindemittel u. Firnis, die insgesamt 
zu einer piast. M. Y erarbe ite t werden. (Can. P. 275504 vom 21/2. 1927, ausg. 15/11.
1927.) M. F. Mu l l e r .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
A .P. Lewitzki, Probleme im Gebiet der landwirtschaftlichen Diijigemitteluntersuchung 

und die Grganisałion der wissenschaftlichen Forscliungsarbeit. (U. S. S. R. Scient.- 
teehn. Dpt. Supreme Council National Economy No. 395. Transact. Seient. Inst. 
Fertil. No. 73. 29—34. 1930.) S c h o n f e l d .
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E. W. Britzke, Perspektiven der Diingemittelindustrie. Vf. berichtot iibor die 
Entw.-Moglichkeiten der russ. Diingemittelindustrie. U. a. wird iiber eine tkerm. 
Methode zur Herst. konz. Diingemittel berichtet, die auf P-Dest. aus naturlichen 
Phosphoriten beruht. Ein Gemisch von Rohphosphat u. Kohle wird in einem Flammen- 
ofen gesehmolzen, wobei P u. CO gebildet werden; die gebildeten Gase werden mit 
Luft yerbrannt. Hierbei entsteht HPOs. Die Gase werden bei 400° in gepulverten 
Kalk eingeleitet, wobei Ca-Metaphosphat entsteht, das in Orthophosphat umgewandelt 
werden kann. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy 
No. 395 . Transact. Scient. Inst. Eertil. No. 73. 35—40. 1930.) S c h o n f e l d .

C. G. Memminger und W. H. Waggaman, Phosphate und Phosphorsdure. 
Ubersiclit uber dio Herst. von P20 5-Diingemitteln u. ihre Wirksamkeit. (Amer. Ferti- 
lizer 72. Nr. 4. 36—38. 48—54. 15/2. 1930. Pembroke [Fla.].) G rim m e .

E. Truninger und F. Keller, Wie uńrkl das Kiwchenmehlsuperpliospliat gegeniiber 
dem gewohnlichen mineralischen Superphosphat 1 Knochenmehlsuperphosphat u. ge- 
wohnliches minerał. Superphosphat zeigten im Gefafiyers. annahernd gleiche Wrkg. 
Eine N-Wrkg. des Knochenmehisuperphosphats kommt prakt. nicht in Frage. (Land- 
wirtschl. Jahrbeh. Schweiz 24. 155—58. 1930. Liebefeld-Bern.) G rim m e .

J. G. Lipman, Kalk und Kartoffeldiinger. EinfluB von Bodenaciditat, Kalkung u. 
Diingung auf den Kartoffelertrag. (Amer. Fertilizer 72. Nr. 5. 21—25. 1/3. 1930. 
New Brunswick [N. J.].) G rim m e .

R. A. Altson, Torf ais Diingemittel. Aus den besprochenen Literaturangaben 
kommt Vf. zu dem SehluB, daB Torf ais N-Diingemittel in Frage kommt, wenn fur 
geeignete pH-Bedingungen gesorgt wird, daB dagegen nicht erwiesen sei, daB Torf vor 
oder nach Vorbehandlung ein wirksamer C02-Diinger ist. (Malayan agricult. Journ. 18 . 
299—304. Juni 1930.) " G r o s z f e l d .

L. G. W illis und H. B. Mann, Mangan ais Diingemittel. MnS04 in ganz kleinen 
Gaben erwies sich ais sehr wirksam bei Tabak, Erdbeeren, Sojabohnen u. Baumwolle. 
(Amer. Fertilizer 72 . Nr. 1. 21—24. 4/1. 1930. Raleigh [N. O.].) G rim m e .

W. W. Garner und J. E. Mc Murtrey jr., Volldiinger fur die Tabakkultur. 
Tabak braucht zu richtigem Wachstum neben N, P20 6 u. K20  Mg, Ca, S u. Cl. (Amer. 
Fertilizer 72. Nr. 6. 36—38. 48. 15/3. 1930. Washington [Dc.].) G rim m e .

H. D. Haskins, Sticksloffausnutzung. N-Diingungsverss. mit zahlreichen organ. 
N-Diingemitteln. Die N-Ausnutzung wurde generell durch MnSO.,-Beigabe erhóht. 
(Amer. Fertilizer 72. Nr. 2. 15—21. 18/1. 1930. Amherst [Mass.].) G rim m e.

K. Boekholt, Untersuchungen iiber den Einfluji verschiedener Diingung auf die 
Struktur des Ertrages und den Bau der Blatter von Gerste mul Weizen. Der EinfluB ver- 
schiedener Diingung auf die Struktur de3 Ertrages ist bei den einzelnen Sorten sehr 
Yerschieden. Ertragssteigerung durch N ist auf die Erhohung der Bestandesdiehte zu 
erklaren, wahrend P u. K  nur gering, bzw. sogar hemmend in dieser Beziehung wirken. 
KP fiihren zu einer Blattflachenverringerung. Ausschlaggebend ist dabei K. Letzteres 
wirkt verfeinornd auf die Spelzen. N-Dungung yergróBert dio Blattflachen, P nur ganz 
sehwach. K20-Diingung fiilirt zu gróBerer Spaltoffnungszahl. (Ztschr. Pflanzenernahr. 
Diingung. Abt. B. 9. 289—300. Juli 1930. Landsberg-Warthe.) G rim m e .

Franz Wohack, Zur Frostschutzwirkung der Kalisalze. K20-Diingung wirkt ent- 
schieden frostschiitzend infolge Gefrierpunktserniedrigung des Zellsaftes. Friihjahra- 
diingung mit 40%ig. Kalisalz kann eingetretene Frostschaden mindern. (Emahrung d. 
Pflanze 26. 318—19. 15/7. 1930. Linz a. D.) G rim m e .

M. Grafianin, Uber der Einflufi des Natriumnitrats und Ammoniumsulfats auf 
die Kali- und Phosphorsaureaufnahme aus dem Boden. Mit Roggenkeimpflanzen aus- 
gefiihrte Verss. (NH4)2S04 wirkt auf sauren Boden hemmend auf die P2Ó6-Aufnahme, 
teilweise auch sehiidigend auf die K20-Aufnahme, wohl infolge starkerer Versauerung. 
Das Wurzelsystem wird stark reduziert u. dadurch die Nahrstoffaufnahme. — NaNOa 
bewirkt eine Erhohung der P20 5-Absorption, K20-Aufnahme wird erniedrigt. (Ztsehr. 
Pflanzenernahr. Diingung. Abt. B. 9. 300—09. Juli 1930. Zagreb.) G rim m e .

W. Mc Lean, Das Kohlenstoff-Stickstoffverhaltnis der organischen Substanz des 
Bodens. Das mittlere C: N-Verhaltnis engl. Boden ist 10:1 u. schwankt zwischen 
6,5: 1 u. 13,5: 1. Es nimmt zum Untergrund hin stetig ab. (Journ. agricult. Science 20 
348—54. Juli 1930. Bangor [North Wales.].) G rim m e.

H. J. Page, Studien iiber den Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf im Boden. T. 
Einfiihrung. Literaturubersicht. (Journ. agricult. Science 20. 455—59. Juli 1930. 
Harpenden.) G rim m e .

91*
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C. W. B. Arnold und H. J. Page, Studien iiber den Kohlenstoff- und Stickstoff- 
kreislauf im Boden. II. Extraklion der organischm Bodensubstanz mit Alkali. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Zur Extraktion der organ. Bodensubstanz eignefc sich sehr gut die Methode 
von B a r n f i e l d  u . B r o a d b a l l e .  E s  ist gleichgiiltig, ob die Extraktion mit k . oder
w. verd. NaOH erfolgt. (Journ. agricult. Science 20. 460—77. Juli 1930. Har-
penden.) Gr im m e .

M. M. S. du Toit und H. J. Page, Studien iiber den Kohlenstoff- und Stickstoff- 
kreislauf im Boden. III. Die Bildung von naliirlicher Humussubstanz. (II. vgl. yorst. 
Ref.) Ais kumusbildende Substanzen kommen in Frage Cellulose, Hexosane u. Hexosen, 
Pentosane u. andere furfurolbildende Verbb., Lignin u. Protein. Die Methoden zu 
ihrer Best. werden mitgeteilt. In der Hauptsaehe ist Lignin fiir die Bldg. von Humus 
yerantwortlich. (Journ. agricult. Science 20. 478—8S. Juli 1930. Harpenden.) Gri.

G. W. Robinson und W. Mc Lean, Mitteilung uber das Vorkommen von elemen- 
tarem Kohlenstoff im Boden. Zur Best. von elementarem C wird der Feinboden mit H20 2 
behandelt u. ausgeschlemmt. Im Riickstand jeder Fraktion wird der organ. C bestimmt. 
Resultat: 0,75 =  organ. C. AuBerdem wird Gcsamt-C ohne H20 2-Behandlung be
stimmt. Tabelle im Original. (Journ. agricult. Science 20. 345—47. Juli 1930. Bangor 
[North Wales.].) G rim m e .

Emil Truog, Das pjj-Bcdiirfnis der Kulturpflanzen in naturlichen und kiinstlichen 
Kulturen. Die Bodenrk. beeinfluBt das Pflanzenwachstum direkt u. indirekt. Der 
indirekte EinfluB zeigt sich in der physikal. Beschaffenheit des Bodens, in der Ausnutz- 
barkeit der Bodennahrstoffe, in der Tiitigkeit der Mikroorganismen, in der Lóslichkeit 
u. Wirksamkeit von Bodengiften u. der Beeinflussung von Pflanzenkrankheiten. 
Direkte Giftigkeit zeigen extreme Aciditat u. Alkalitat. Dabei aufiern sich aueh un- 
gtinstige Gleicligewichte zwisehen sauren u. alkal. Nahrstoffen. 13 es te ph ist 6—8 in 
natiirlicher Kultur, in kiinstlicher Kultur wahlfc man fiir Gemiise pn =  G—8, fiir Ge- 
treide u. iihnliche Kulturpflanzen einen etwas gróBeren Sauregrad. (Amer. Naturalist 
64. 300—13. Juli/Aug. 1930.) G rim m e .

Georg Blolim, Die bodenphysikalischen Grundlagen der Bodenbearbeitung. Bericht 
iiber den EinfluB der Bodenbearbeitung auf Wasserhaltung u. Durchliiftungsvermógen. 
(Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 473—79. 15/7. 1930. Halle a. S.) G rim m e .

Anneliese Niethammer, Versuche zur Deutung der stimulierenden Wirkung von 
tJspidun Universal beim Auflaufen des Saatgutes. II. Mitt. Die Stimulationskraft. 
(I. vgl. C. 1930. I. 3097.) Vf. verfolgt das Eindringen von Hg in das Innero des Weizen- 
korns (1 Stde. in 0,1—0,25%'g- Lsgg. von „Uspulum Universal“ gebeizt) histochem. 
Das Hg erfiillt nur die Fruchtschale u. dringt nicht durch die Samenschale nach innen 
vor. Durch das Korn werden 0,0008 g Hg-Verb. in den Erdboden yerschleppt. An
6 cm hohen Maiskeimlingen wird naehgewiesen, daB Hg aus einer 0,0001%ig. Us- 
pulumlsg. in 24 Stdn. im Stengel identifiziert werden konnte. Trotz dieser Befundo 
wendet sich Vf. gegen die von STOCK geauBerten Bedenken iiber die Anreichcrung 
von Hg in gebeiztem Getreide. (Ztschr. Pflanzenkrankh. Pflanzensehutz 39. 389 
bis 392. 1929. Prag, Techn. Hochsch.) T r e n e l .

— , Praktische Winkę zur Bekampfung der pilzlichen Schadlinge im Weinbau. 
Fur die Peronosporabekampfung ist die altbcwahrte Kupferkalkbriihe auch lieute 
noch das billigste u. wirksamste Mittel, doch sind anfangs zu konz. Lsgg. zu vermeiden; 
dio kolloiden Cu-Vcrbb., Nosperal u. Nosprasen, sind zwar gleich wirksam, aber erst 
in Y2%  lióherer Konz. u. teurer. Bestiiubungsmittel sind noch sehr teuer. Hinsichtlich 
der Geratc sind die Kolbenpumpcn den Membranpumpen weit uberlegen. Zur Be
kampfung des Ascherig (Oidium) hat sich feingemahlener S bewahrt. MiBerfolge mit 
Nicotinseifenlsgg. zur Bekampfung der Botrytis sind meist auf uiworschriftsmafiige 
Seifenzus. zuriiekzufiihren. (Wein u. Robo 12. 110—15. Juli 1930.) GROSZFELD.

W. Goodwin, H. Martin und E. S. Salmon, Die fungieiden Eigenschaften einiger 
Spritzflussigkeiten. VII. (VI. vgl. C. 1930. I. 2147.) Verss. mit Fil., welche S in Poly- 
sulfidform enthalten. Untersucht wurden Lsgg. mit Na-, K-, Ca-, Ba-Polysulfid. Die 
Wirksamkeit ist unabliangig von der Basenkomponente u. wird nur bedingt durch 
den Polysulfidgeh. (Journ. agricult. Scienco 20. 489—97. Juli 1930. Wye [Kent].) G r i .

M. T. Inman, jr., Sulfurierte Oxydatiotisprodukte von Erdól ais Insekten-Ver- 
tilgungsmiltel-Aklivatoren. Ein Roherdóldestillat von 38° Be, durch tjberleitcn im 
Dampfzustande mit Luft iiber einen Katalysator oxydiert u. dann sulfuriert, ver- 
anlaBte, mit Nicotinsulfat omulgiert, eine weitgehende Verstarkung des Giftes boi
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seincr Verwendung zur Insektcnbekampfung. (Ind. ongin. Chem. 21. 542—43. 1929. 
West Nyack [N. Y .], Kay Labor.) B o r n s t e i u .

A. N. Lebedjailzew, Programmalische Fragen von landwirtschaftlich-chemischen 
Unlerswliungen im Gdńet der nach dcm Schema des wissenschafllichen Insliluls fiir 
Dungemittel ausgefiihrten Fcldversuche. Bcsprechung der Vegetationsmethode, der 
Methodcn von M i t s c h e r l i c h ,  NEUr.AUER usw. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. 
Supreme Council National Economy No. 395. Transaot. Scient. Inst. Fertil. No. 73. 
49—51. 1930.) SCHONFELD.

C. A. Mooers und W. H. Mac Intire, Bcmerkung iiber „Ein neues Lysimeter 
der New Jersey Agricullural Experiment Slalion. Vff. erheben Einwande gegen die 
Behauptung von J o f f e  (C. 1930. I .  1853), daB Lysimetervcrss. nur Wert im un- 
gestórten Boden hiitten. Sie weisen darauf hin, daB landwirtschaftliche Boden oben 
nicht ungestórt in ihrer Lagerung sind. (Science 70. 611— 12. 20/12. 1929.) T r e n e l .

Rice Williams, Miłteilung iiber die Bestimmung von austauschbaram Natron im 
Boden. Die Best. erfolgt am besten nach der Zink-Uranylacetatmethode. Eine Lsg. 
von 10 g Uranylacctat (2 H.,0) u. 6 g Essigsaure (30%) >n 65 g W. u. eine Lsg. von 
30 g Zn-Acetat (3 H20) u. 3 g Essigsaure (30%) in 65 g W. werden gemischt u. nach 
24-std. Stchcn filtricrt. Zur Ausfiihrung der Best. cxtrahiert man 25 g Boden mit 
1000 ccm 0,5-n. Essigsaure, dampft 500 ccm Extrakt mit etwas konz. HC1 ab, gibt
1—2 ccm Kónigswasser zu u. trocknct. 2 Stdn. lang kraftig gliihcn, aufnehmen mit W. 
u. filtrieren. Bei geringem Na-Geh. wird die ganze Menge zur Trockne verdampft, 
sonst ein aliąuoter Teil. Losen in 1 ccm W., zugeben von 10 ccm Reagens. 2 Tago 
stehen lassen, filtrieren durch gewogencn u. getroclmeten Asbest-Goochticgel. 5-mal 
mit je 2 ccm Reagens, dann 5-mal mit je 2 ccm A. (95%) gesatt. mit Zn-Uranylacctat, 
schlieBIicli mit A. u. A. Durchsaugen von Luft zur Trocknung, 10 Min. in der Waage 
stehen lassen u. wagen. Nd. X 0,014 95 =  Na. (Journ. agricult. Science 20. 355—58. 
Juli 1930. Bangor [Nortli Wales.].) G rim jie .

F. Stellwaag, Gegcnwarliger Sland unserer Kenntnisse iiber die Normierung der 
Sćhadlingsbekdmpfungsmittel im deutschen Weinbmi. Behandelt werden Entw. der 
Normierungsfrage, Vor- u. Nachtcilc der Normierung u. Typisicrung, patentierte Zu- 
bcrcitungen, die an sich normiert sind, bisher durch Vereinbarung bercits emgefiihrto 
Normen u. Typen, Typisicrung von Sehweinfurter Griin, von anderen Bestiiubungs- 
mitteln, von Carbolincen, Toxizitat u. chem. Beschaffenheit, physiolog. Wertbcstst. 
der Praparate. Letztere, nach moderncn Vcrff., bringt genauere Ergebnissc ais dio 
chem. Mikroanalyse. (Wein u. Rebc 12. 122—46. Juli 1930. Ncustadt a. Hdt.) Gd.

K arl F. Hóller und Raoul H. France, Salzburg, Ilerstellung einer Impfcrdc 
fiir Diingeztcccke. (D. R. P. 500 999 Kl. 16 vom 16/10. 1928, ausg. 27/6.1930. Oc Prior. 
21/10. 1927. — C. 1930. I .  1202 [Oe. P. 115 216].) K u i i l i n g .

Fred L. Sigmund, Moorestown, New Jersey, V. St. A., Mittel zur Vcrlangerung 
der Bliitezeit von Schnillblumcn. Man vermischt Milchzucker mit 1% H3PO.t u. formt 
aus dem Gemisch Tabletten. Zum Gebrauch lost man dio Tablette in dem Einstell- 
wasser fiir die Blumen. Die in Lsg. gehende HnPO, verz6gert dio Bldg. von Mikro- 
organismen u. verliingert damit dio Bliitezeit der Schnittblumen. (A. P. 1768 007 
vom 7/3. 1930, ausg. 24/6. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.f Trockenbeizmittel, dad. gek., 
daB fur die Trockenbeizung gecignete Fungizido in Mischung mit Ilarnstoff benutzt 
werden. — Z. B. vermiseht man gleicho Teile fein gemahlcncn Ilarnstoff u. CuC03. 
Der Zusatz des Harnstoffs dient lediglich ais Strcckungsmittel. (D. R. P. 493 330 
Kl. 45 1 vom 30/9. 1924, ausg. 5/3. 1930.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saatguttrockenbeize, bestehend 
aus Alkyl-Hg-Vorbb., entweder fiir sich allein oder in Mischung mit Streckungsmitteln, 
Adsorptionsmittcln, Netzmitteln u. anderon FungMden. — Z. B. werden auf 1000 g 
Woizon 5 g einer Mischung von 2% Atluylguecksilberchlorid (F. 194°) u. 98% Talkum 
gestaubt. (Oe. P. 117 504 vom 28/5. 1929, ausg. 25/4.1930. D. Prior. 6/6.1928.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: K arlM arx, Berlin- 
Dahlem, und Hans Wesche, Dessau), Verfahren zur Herstellung eines wasserloslichen 
PflanzenscJiulztnittels und einer Saalgutbeize, dad. gek., daB man Alkalisalze von Phenolen 
in trockenem Zustande mit Hg-Salzen mischt. — Z. B. yermischt man 168 Teile Kresol- 
Na u. 54 Tcilo HgCl., oder 73 Teile Cldorphenol-Na mit 24,3 Teilen HgCl„. (D. R. P. 
497 615 Kl. 45 1 vom 26/6. 1923, ausg. 8/5. 1930.) ‘ S a r r e .



I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Bonrath,
Leverkuson und Max Hardtmann, Wiesdorf), Pflanzensćhutzmiltd unter Vorwendung 
organ. /l,s-Vcrbb. dad. gek., daB ais solcho Aa-Verbb. der o-Dioxybcnzok, iliror Ana- 
logen, Homologen u. Substitutionsprodd., bei denen das As an das Hydroxyl gebunden 
ist, gcgcbonenfalls unter Zusatz anderor Fungizido oder Streckungsmittel u. Benetzungs- 
mittel, benutzt werden. — Solebe Vorbb. sind z. B. Brenzcatediinarsenoxijd, Pyrogallól- 
arscnclilorid, Oxyhydrodiinonarsendrforid, sowie dio entsprecbenden Verbb. der Brenz- 
cntcdiincarbonsaurc u. der Pyrogalłolsulfonsaure. (D. R. P. 495139 KI. 45 1 vom 26/1.
1928, ausg. 2/4. 1930.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfmder: Otto Schmidt 
und Friedrich August Fries, Ludwigsbafen a. Rb.), Sdiadlingsbekampfungstnittel, gek. 
durch einen Goh. an organ., durch ungesatt. Resto mit olefin. Doppelbindungen sub- 
stituierten Basen, dereń Salzen oder Abkommlingen. — Basen dieser Art sind z. B. 
solebe, dio einen Vinyl-, Propenyl-, Butenyl-, Dihydropyrrolrcst usw. oder mehrore 
gleiche oder verscliiedeno dorartige Resto enthalten. Man kann auch Butadicn-KW- 
stoffe boi Ggw. von Kondensationsmitteln auf NH3 oder Aminreste einwirken lassen, 
oder VinylderivY., z. B. Vinylhalogenide oder Vinylacetat auf NH3, primare oder 
sekundaro Basen zur Einw. bringen. Man benutzt dio Basen oder ihre Salze zweekmaBig 
in wss. Lsgg., Suspensionon oder Emulsionen. (D .R . P. 496 280 KI. 451 vom 21/10. 
1927, ausg. 15/4. 1930.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Imektenvertilgwngsmittel, gek. 
durch einen Goh. an Oxalsdure,cstem, gegebenenfalls in Mischung mit naturlichen oiior 
kiinstlichen Insekticiden. — Z. B. verwendet man Oxalsdurediathyl-, -dimethyl- oder 
-dipropylestcr, auch in Form von wss. Emulsionen. (D. R. P. 494 276 KI. 45 1 vom 
10/5. 1928, ausg. 21/3. 1930.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., InsektenvcrtilgungsmUld, gek. 
durch einen Goh. an Athern, die sich vom Tetrahydronaphthol bzw. dessen Doriw. u. 
Substitutionsprodd. abloiten. — Z. B. zorstaubt man pro cbm 1—2 ccm a- odor p-Telra- 
hydroiiaphtholinelhyl- bzw. -alhylalher entweder allein odor in Mischung mit anderen 
synthct. oder naturlichen Insekticiden. Durch Zusatz ron viscosen Olen, wie Paraffinol 
u. dgl., laBt sich die Schwebefahigke.it der Spritzmittel steigem. (D. R. P. 494462 
Iii. 45 1 vom 10/5. 1928, ausg. 24/3. 1930.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Wesenberg, 
Elberfeld), Inselcticid, bestohend aus Mischungen von Thioathern oder aromat, odor 
gemischton aromat.-aliphat. Athern mit Telrahydronaphtlialin u. Cyćlohcxanon. — 
Z. B. vermischt man 5 Teile Thiokresylbenzylather, 5 Teile Cyclohexanon, 5 Teile 
Tetrahydronaphthalin u. 85 Teilo Talkum. (D. R. P. 496 281 KI. 45 1 vom 15/11. 1928, 
ausg. 16/4. 1930.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: G. Pfutzer, Lim- 
burgorhof und E. Volz, Mannheim), Mitłel fiir fungicide und baktericidc Zwedcc■ 
(D. R. P. 493 627 KI. 451 vom 10/2. 1925, ausg. 8/3. 1930. — C. 1927. II. 1073 
[F. P . 610 281].) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., M ittd zur Bekampfung von 
Musciden, gok. durch einen Geh. an Kotonen mit einem aromat, oder hydroaromat. 
Rest oder Ketonen mit 2 dcrartigen Resten, von denen aber nur einer substituiert sein 
darf. — Z. B. verwendct man Acdophenon, Chloracełophenon, Benzoplienon, 2-Oxo-4- 
pJicnylbutan, Cydoh<ixylidencydolicxanmi usw. in organ. Losungsmm. bzw. beliebig 
hergestellten wss. Emulsionen. (D. R. P. 494 463 KI. 451 vom 10/5. 1928, ausg. 
24/3. 1930.) S a r r e .

Leon Diot, Frankreich, Vorrichtung zum Vemichten von sduidlichen Inseklen und 
Pflanzen mittels Sćhwcfddioxyd. Man verwendot das Gas in Stahlflaschen komprimiert, 
die auf Fahrzeugen irgeudwelcher Art montiert sind, odor man stellt das Gas erst durch 
Verbrennen von S  auf Fahrzeugen hor, z. B. von S-Briketts, die zwecks leiehterer Ver- 
brcnnung durchliichert sind oder dio ein wenig eines milde wirkenden Oxydationsmittels 
enthalten, z. B. KC10S, MnO2, pulverisiertes Zn usw. Man kann auch in die Ver- 
brenniongskammer mittels PreBluft den gepulverten S einblasen, auch ein Gomisch 
von S mit Oxydationsmitteln, oder auch bronnbare Fil., die S enthalten, bzw. beim 
Vorbrennen SO, entwickeln, wie z. B. CS2, zerstauben. (F. P. 668 947 vom 21/5. 1928, 
ausg. 8/11. 1929.) * S a rre .

Fritz Altmann, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Spritzmiłłeln zur Bekampfung 
ton Pflanzcnsdićidlingen, bestehend aus einer Mischung der dazu gooignoten Chemikalion
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mit Kaolin u. Seifo gomśiB D. R. P. 412 515, dad. gek., daB diesor Mischung zur schnelleren 
Auflsg., groBeren Aufnahmefiihigkeit u. leichterem spez. Gew. Kiesdgur zugesetzt wird. 
(D. R. P. 497 616 KI. 45 1 vom 2/10.1925, ausg. 10/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 412 515; 
C. 1925. II. 234.) S a r r e .

Electrolux Ltd., London, und Inventia Patent-Verwertungs-Ges., Schaff- 
hausen, Luftreinigung urd Insektcnfcrtilgung. Ein fostes, aber fliiehtiges, desinfizierend, 
entwesend wirkendes Mittel ist innerhalb des Staubsackes eines Vakuumreinigers 
angeordnet. Vcrwendbar ist z. B. p-Dibrombenzol, dem gegebenenfalls Riechstoffe 
beigemischt werden. (E. P. 328 242 vom 15/11. 1928, ausg. 22/5. 1930.) K u h l i n g .

Karl Kof, E infuhrung in dio analytische Praxis der Agrikulturchcinio fiir Studiorcndo dor 
L andw irtsohaft. Ti. 2. Berlin: P . Paroy 1930. gr. 8°. 2. Q uantitativo  Analyse.
(39 S.) M. 3.— .

Aron L. Mehring and Glenn A. Cumings, Factors affecting th e  mcchanical application of 
fertilizers to  tlic soil. W ashington: D. C. Gov’t  Pr. Off.; Sup’t  of Doo. 1930. (95 S.) 8°. 
pap. 30 c.

VIII. Metallurgie; M etallographie; Metallverarbeitung.
W. H. Coghill, Kla-s-sieren und Herdaufbereitung schimerigcr Erze mit besonderer 

Beriicksichligung des Flupspats. Dio Bedingungen fur die Aufbereitung schwieriger 
Erze in Setzmaschinen u. auf Hcrdon werden angogeben. (U. S. Dpt. Commerce. 
Bureau of Mines 1929. Techn. Papers 456. 40 Seiten.) E n s z l i n .

Axel W ejnarth, Uber das eleklrische Schmelzen schwcfdhalliger Erze. Es werden 
dio Vorgange u. Verhaltnisse bei der therm. Verhiittung yon sulfid. Pb-, Cu- u. Zn- 
Erzen besprochen u. anschlicBend die Verhaltnisso in elektr. Schmelzófen diskutiert. 
Fiir den Spannungsabfall in diesen spielt dio Zus., bzw. die Leitfiihigkeit dor Sclilacke 
u. deron Hóhe die Hauptrolle. Auch fiir den Ycrlauf der Sulfidschmelzung ist das 
Schlackenbad, in dom sich hauptsaehlich die Enorgieumwandlung Yollzieht, von Be- 
deutung, worauf man schon bei der Wahl u. Verteilung der Charge Rucksicht nimmt, 
indem die schlackenbildenden Anteile nahe bei der Elektrodę, die S-haltigen von ihr 
weiter entfernt angeordnet werden. Schlacke u. Stein werden bei elektr. Zn-Ófen mcist 
gemeinsam abgezogen; wird zuviel Schlacke abgezogen, dann ergeben sich Schwierig- 
keiten fur die Vollbelastung des Ofens; die Elektrodenhohe muB entsprechend der 
Stromstarke cingcstellt werden, zweckmiiBig wird mit konstanter Elektrodenhohe 
gearbeitet. Dor Energioverbrauch hangt von dor GroBe des Ofens ab, Vf. rechnet 
fiir die von ihm angewandten Verhaltnisse mit 5000 kWh/t Foinzink olmo Beriick- 
sichtigung des wieder zuriickzufuhrenden Staubcs (ca. 1 t  fiir jede t  Rohzink); beim 
Arbeiten ohne Staubbldg. kann man mit 3700 kWh/t Foinzink rechnen. Dio elektro- 
therm. Verhuttung ist dem olektrolyt. Aufarbeitungsverf. bei etwa gleichem Energie- 
verbrauch u. billigeren Anlage- u. Betriebskosten iiberlegen in der einfachen Gewinnung 
der Beglcitmetalle, die bei der Eloktrolyse ais Riickstande fiir sich aufgearbeitet werden 
miissen. (Svensk Kem. Tidskr. 42. Nr. 6. 85—103. Juni 1930.) R. K. M u l l e r .

H. J. Salau, Die Verarbeitung der Blei-Zink-Erze der Ssadon-Bergwerke in der 
Aufbereilungsanlage Misur bei Alagir im Kaukasus. Vf. beschrcibt eine Anlage zur 
Gesamtflotation der stark yerwachsenen komplexen Erze der Ssadoner Lagerstatte, 
welche 6—8% Zn, 16—20% Pb, 10—12% Fe ais Schwefelverbb. neben Gangarten 
von Quarz, Granit, Porphyr u. Chloritschiefer enthalten. Es werden zahlreiche techn. 
Daten iiber Kraft- u. Reagonzienverbrauch, Ausbringen u. Arbeitsaufwand gegeben. 
(Metali u. Erz 27. 281—85. Juni 1930.) CoHN.

Yoshiki Ogawa, Uber die Róstung von Zinkerzen. Vf. untcrsucht durch fort- 
gesotzte Priifung der Gew.-Anderung von reiner Zn-Blende olmo beigemengte Gang
arten (6 5 ,6 4 %  Zn; 32,86% S; 1,19% Fe) wahrend des Rostprozesses den Mechanismus 
der Rk. Es wird derEinfluB der KorngroBe von einer Gesamtzahl gesiebter Teilehen, 
sowie von Einzelkomem mit verschiedenem Durchmcsser gepriift. Es werden 5 Korn- 
groBenklassen von gesiebter Blende zwischen <20 bis <200 Maschen untcrsucht. 
Unter 550° tr i t t  keine Oxydation auf u. setzt auch dann nur bei den feineren Korn- 
gróBen ein, wahrend sie bei der Siebklasse >40 Maschen eist oberhalb 600° beginnt. 
Die intensive Rostung setzt entsprechend bei um so tieferen Tempp. ein, jo feiner 
die Korner sind, fiir Teilehen <200 Maschen bei 620°, fiir Teilehen <20 > 30 Maschen 
bei 750°. Bei 900° ist das Erz yollkommen entschwefelt mit einem Gewichtsverlust 
von 16,4%. — Unter der Annahme, dafi die Róstgeschwindigkeit durch die Diffusions-
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gesclrwindigkeit des 0 2 durch die Oxydhaut, welche das Blendekorn umhiillt, bestimmt 
wird, ergibt sich fiir den Rostvorgang die Gleichung: 3 l i ■ r- — 2 r3 — R3 — K - R - t , 
wo r der Radius des nach t Minutcn Rostung bei konstanter Temp. zuriickbleibcnden 
Sulfidkerns, R  der urspriinglichc Radius des Korns u. K  eine Konstantę ist. Es ist 
ferner dio fiir dio vollstandige Rostung notwendigo Zcit t0 =  R'-/K. Fiir r — 1/2 R  
wird dio Róstgeschwindigkeit d r/d t — 2 K/3 R, zeigt aber sowrohl beim Beginn, ais 
beim Ende der Rostung einen erlieblich starkeren Abfall. Dieso Ableitungen stehen
i n guter Obereinstimmung mit den aus Verss. an kugeligen Einzelkornern von 2—6 mm 
Durchmesscr (durch mechan. Bearbeitung von natiirlichen Einkrystallen hergestellt) 
gewonnenen Wertcn. — Fiir einen ideał flachen Versucliskorper ergibt sich eine Ab- 
nahmo der Róstgeschwindigkeit mit wachscnder Dickc der Oxydschicht. (Technol. 
Reports Tóhoku Imp. Univ. 9. 175—91. 1930.) Co h n .

U. C. Tainton und Daniel Bosgui, Die Elcklrolylzinkanlage der Eiuns- WaUower 
Company in East St. Louis, III. In der Zinkelektrolyse, die nach dom Tainton-Verf. 
arbcitet, werden Flotationskonzentrate mit durchschnittlich 4 5 %  Zn u. 2 9 %  S ver- 
arboitet. Dio Konzontrate werden in Wedge-Ofen abgeróstot u. dic Abgase mit 6—7% 
S02 fiir eine H2 S 04 - Fabrika t i on nach dem Kontaktverf. vorwertct. Das Rostgut 
wird magnot. aufbcreitet, der ferrit. Anteil in aufgebrauehtem Elektrolytcn mit ca. 
28% freicr H2S04 bei 60° gclaugt, das gel. Fe mit gemahlenem Mn02-Erz zu Fe'" voll- 
stiindig oxydiert; dann wird der unmagnet. Anteil des Rostgutcs Zugegcben bis Zur 
Ncutralisation u. voO kom m cnen Fiillung des Eisens. Darauf wird in BURTschen Druck- 
filtern filtriert, der Ruckstand auf Pb u. Edelmetalle weiterverarbeitet, das Filtrat 
noch mit Zn-Staub von Cd, Cu, Ni u. Co gereinigt. Dio reino Lsg. wird mit Stromstiirken 
von 1070 Amp./qm unter Benutzung von Al-Katlioden u. Anoden aus einer- Pb-Ag- 
Legierung (1% Ag) elektrolysiert. Vff. bcschroiben den Kreislauf der Zn-Elektrolysc 
u. dio Kiihlung des Elektrolytcn sowie die Nebcnelektrolyse zur Gewinnung von Cd. 
Das erhaltcno Prod. hat 99,99°/o Zn. — Zu der Zn-Elektrolyse fallt ais Nebenprod. 
ein sehr roines Mn02 an, das sehr reich an wijksamem 0 2 u. darum sehr geeignet fiir 
galvan. Trockcnelemente ist. (Trans. Amor. elektrochem. Soc. 57. 10 Seiten Sep.) C o h n .

J. Van Oirbeck, Metallurgie des Zinlcs auf elcklrolylischem Wege. Vf. gibt einen 
histor. Ubcrblick iiber dic Entw. der Zn-Elektrolyse. Die allgemeinen Bedingungen 
zur Erzielung eines glatten, dichten Nd. mit guter Stromausbcute werden behandelt 
u. besonders auf die Methoden der Zn-Sulfatelektrolyse, mit schwachem Saurcgeh. 
u. mit hoher Aciditat u. Stromdichte (Tainton), eingegangen. Es werden mehrere 
Verff. zur Behandlung der Riickstande zwecks Gewinnung von Pb u. Cu, Edelmetallen 
u. Ruckgewinnung des nicht ausgelaugten Zn angefiihrt. Es werden die erwreiterten 
Anwendungsmóglichkeiten des reinen Elektrolyt-Zn aufgczahlt. (Journ. Four olectr. 
ot Ind. electrochimiques 39. 109—72. Mai 1930.) COHN.

M. G. Corson, System von Kupferlegierungen mit a.-Pliase und mit verandcrlichen 
Grenzen und ihre Verwendung fiir die Hdrtung des Kupfers. Die Gleichgewiclits- 
bedingungen des Systems Cu-Fe wurden bereits von HANSON u. F o rd  untersucht: 
bei gewóhnlicher Temp. ist weniger ais 0,2% Fe im Cu 1., u. dic Loslichkeit nimmt bis 
zu 3,8% bei 1100° zu. Bei 950° konnten nocli 2% mit dem Cu eine feste Lsg. eingehen. 
H in d rick s  stellte fest, daB das System Cu-Cr cin eutekt. System darstellt, dessen 
cutekt. Punkt einem Geh. von 1% Cr u. der Temp. von 1064° entspricht. Vf. hat in 
eigenen Verss. den EinfluB des Cr auf dio Harto u. den elektr. Widerstand festgestollt; 
die Ergebnisse erleiclitern das Verstandnis dafiir, warum die ZcrreiBfestigkeit u. Elasti- 
zitatsgrenze des Cu durch Cr rerandort wrerdcn konnen. Cu verbindet sich mit Co in 
allon Verhiiltnissen, wobei sich kcin Eutektikum bildet: wenn der Co-Geh. weniger ais 
4,5% betragt, bildet es eine feste Lsg. mit dem Cu. Die Loslichkeit des Co u. Cu nimmt 
ab, wenn dic Temp. unter 955° sinkt. Hinsichtlich der Cu-Si-Legierungen kann die 
Gronzo der festen Lsg. auf 3% Si bestimmt werden; ein liingcres Gliilien bei 200—300° 
erniedrigt diese Grenzc wahrscheinlich auf 2% Si, wobei jedoch diese Verminderung 
keinen groBen EinfluB auf die Harto u. Widerstandsfiihigkeit der Legierung ausiibt, 
wahrend sie die Leitfahigkeit der Legierung herabsetzt u. aueh bewirkt, daB diese 
durch korrodierende Mittel leichter angegriffen wird. Eingeliend werden die Dreistoff- 
legierungen Cu-Cr-Si, Cu-Fe-Si, Cu-Ni-Si, Cu-Co-Si u. Cu-Mn-Si behandelt. (Rev. 
Metallurgie 27. 83—101. 133—53. 194—213. 265—81. Mai 1930.) K a l p e r s .

R. Rucklin, Vom WeiPgold. Au-Lcgierungen von weiBer Farbę wurden zuerst 
in Deutschland gefunden u. wissenschaftlicli untersucht; es handelto sich 1906 um 
Au-Pd- u. Au-Ni-Legierungcn. Dio erste brauchbare Legierung wurde jedoch erst



spator eingefiihrt, u. zwar war es das sogenanntc „Dorico-WeiBgold“, eine Au-Pd-Ni- 
Legiorung. Die Au-Pd-Legierungen sind um so edier u. teurer, je weniger sie Au u. 
je mehr sie Pd enthalten. Bei der Prufung von WeiBgoId muB die Legierung auf die 
Gleiehartigkoit der Mischkrystalle gepriift worden, welche Prufung mit dcm Mikroskop 
im reflektierton Licht erfolgt. Die Biegungsprobe wird auf einer Biegcmaschine aus- 
gefiihrt, die den Draht oder das Blech um 180° abbiegt, die Tiefungsprobe an Blechcn 
bis zu 2 cm Dicke mit der ERICHSEN-Priifmaschino. (Dtsch. Ooldschmiede-Ztg. 33. 
98— 100. 22/2. 1930.) K a l p e r s .

Ch. L. Ackermann, Nickel in lioch bleihalligen Layermetallen. (Vgl. C. 1929. II . 
346.) Fur Ni wurde in Ggw. von niedrigcn Sn-Gehh. bis zu 1 0 %  der Konz.-Hochstwert 
bei otwa 1 0 %  des Gesamt-Sb-Geh. gefunden. Sn-Sb-Pb-Lagermetalle mit 2 3 %  Sb 
vertragen demnach noch 2 ,5 %  Ni, boi 1 5 %  Sb nur mehr 1 ,5 %  Ni. AnschlieBend wird 
der EinfluB von Ni auf die Festigkeitscigg. von Pb-Lagermetallen behandelt, ferner 
die Verbesserung der Gleiteigg., die Rollo von Ni in Ggw. von geringeren Cu-Einsatzcn; 
schlieBlich werden Betrachtungen iiber einige im Handel befindliche Ni-vergiiteto 
Legierungen angestellt. (Ztschr. Metallkunde 21. 339—41. Okt. 1930.) K a l p e r s .

—, liationelle MetallgiePereipraxis. Die Naflgu/Jformcrei. Ausschuflursacheii. 
Bcseitigung. Die Frage des Formsandes ist boi MetallnaBguB so wichtig, daB ohne 
ihre Berucksichtigung auf keinen Erfolg gorechnet werden kann. Der Sand muB 
luftig u. gasdurchlassig, darf also nicht zu fett u. feinkornig soin. Vor seiner Ver- 
wendung ist er auf seine Porositat, Grobkórnigkeit, Zusammonhaltbarkeit u. Kalk- 
freiheit zu priifen. Die verwendete Sandmischmaschine soli den Sand nicht nur 
schleudern, sondern auch zerkleinern, liiften, mischen, u. vor allem von Metallteilchen 
u. Niigeln reinigen. Die Formplatte u. das Modeli soli so wenig wie moglich gepudert 
werden. Es wird geraten, beim Formen nur eine Sorte Sand zu bonutzen. Wichtig ist 
das Stampfen der Form, die nicht zu lose, aber auch nicht zu fest gestampft werden 
soli. Von Beispielen werden aufgefiihrt das GieBen von Messingstocherhiihncn, Messing- 
wandschcibcn, Ventilzapfhahnen, groBeren 3-Weg-Flanschcnhahnen, Stucken mit 
groBer Liinge u. Oborflache, von Buchsen fiir Kcildichtungen. (Metali 1930. 85—87. 
89—91. 1/6.) _ K a l p e r s .

Jean Brillie und Ernest Morlet, Der alomarc Wasserstoff. Anwendungm bei 
der SchweiPung der Metalle. Besprochen werden die Theorie von L a n g m u i r  iiber dio 
Flamme von atomarem H, die Hypothose iiber die Bldg. des atomaren H, die Leit- 
fahigkeit des II, die Bogen imH bei niedrigem Druck, bei Atmosphiircndruck, die Warme- 
fórderung durch Diffusion der H-Atomc. Bei den Verss. wurde der elektr. Lichtbogen 
in einer H-Atmosphare u. seine Bestiindigkeit untersucht, der EinfluB des Lichtbogens 
auf W-Elektroden, ihre Abnutzung, der EinfluB der verscliiedenen Gase auf dio Be- 
standigkeit des Lichtbogens u. auf die W-Elektroden. (Roy. Mćtallurgie 26. 680—88. 
27. 19— 36. Jan. 1930.) K a l p e r s .

N. R. Laban, Massenerzeugungsmethoden der Vemickelung mit hohen Stromdichlen. 
Unter hohen Stromdichten werden solche iiber 50, z. B. 60—100 A/ft2, verstanden. 
Die Rcinigung erfolgt clcktrolyt. unter Vermeidung von Handarbeit. 1. Alkal. Bad,
2. saures Bad (starkę H2SO., +  K,Cr20 ;). Kriiftige Riihrung oder Anwendung be- 
wegter Kathoden ist notwendig. Das Bad enthalt 21/i  lb/gallon NiSO., u. 3 oz/gallon 
H;,B03. Ein Nachteil ist dio verminderto Ticfcnwrkg. Die erforderliche Stromslarko 
wird fiir jeden Artikol empir. fcstgestcllt. (Metal Ind. [London] 36. 629—30. 674—75. 
27/6. 1930.) K u t z e l n ig g .

F. Todt. Zur Lokalslromtheorie der Korrosion und PassiviUil. Dio Korrosion von 
Sfetallen, wie Fe, in schwach alkal., ncutralen oder schwach sauren Lsgg., erklart Vf. 
so, daB sich Lokalelemento bilden, bei denen es nicht zur Abscheidung von H2 kommt. 
Dor wesentliche EinfluB des Sauerstoffs besteht darin, daB er die kathod. entstehenden 
H-Atome zu H20  oxydiert (vgl. dazti C. 1928. II. 2190). Vf. glaubt, daB die mit Sauer
stoff behafteten Teile der Oberflśicho durch dio Adsorption veredelt werden, u. nach 
Art einer Sauerstoffclektrode wirken. Die Kathodenfliichen sind also mit den Oxyd- 
luiuten ident., welclio auch das akt. Eisen zum groBon Teil bedecken. Auf Grund dieser 
Auffassung laBt sich eine Erklurung der Passivitat u. gewisser periodischer Erscheinungen 
geben. Einzelheitcn im Original. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 148- 434—40. Juni
1930.) K l e m m .

W. S. Patterson, Der Widerstand von elektrolylischen Niederschlćigen gegen Kor
rosion, mit besonderer Bcriicksichligunjj von Gadmium und Zink. Vf. untersucht den 
EinfluB von Yerunreinigungcn in den Metallndd. auf die Korrosion. Diese beschleunigen
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im allgemeincn in saurer Lsg. don Angriff der Oborflachcn, indom sio hanfig ais Kathode 
wirkend die H2-Entw. erleiehtern, sehr stark, weniger in Neutralsalzlsgg. u. bei atmo- 
sphar. Einfliissen, obwohl auch hier dio Reinheit des Elektro-Nd. fiir seine Haltbarkeit 
wichtig ist. Es wird auf den EinfluB der Unreinigkeiten in den galvan. Badern auf dio 
KorngróBo u. Porositat der Ndd. hingewiesen. —• Vf. zeigt am Beispiel yon olektrolyt. 
verzinktom Eisen, wo der Gewichtsverlust in 0,5%ig. H„SO.t wahrend einer konstanten 
Zeit bei variabler Starkę des Zn-Nd. bestimmt wird, daB der Elektro-Nd. eine bostimmte 
krit. Dicke haben muB, oberhalb dereń der Nd. nicht mehr poroś ist, sich keine Fc-Zn- 
Korrosionszellen mehr bilden u. auch trotz weiter wachsender Dicke des Nd. der 
Korrosionswiderstand nicht mohr orheblich steigt. — Von zwei Proben zusammen- 
gesetzter Ni-Cu-Ni-Ndd., yon denen die oine poliert, die anderc fein angerauht war, 
zeigte in einor hoch W.-Dampf gesatt. Atmosphare dio polierte Oberfliiche wahrend 
100 Tagen eine groBere Widorstandsfahigkeit. Der W.-Dampf kondensierte sich auf 
der polierten Flachę in oinzclnen Tropfen, wahrend die rauhe Oberfliiche yon einer 
gloichmaBigen Fl.-Haut bedeckt war. — Es wird die atmosphar. Korrosion von Zn- 
u. Cd-Ndd. von 0,65 bzw. 0,77 mm Dicke untersucht. In einer zu ca. 55% mit Feuchtig- 
keit gesatt. Innenraumatmosphare, die frei yon chem. Dampfen war, nahm die Korrosion 
der Zn-Plattierimg linear mit der Zeit zu, wahrend die Korrosion der Cd-Plattierung 
nach einiger Zeit infolge Schulz wrkg. der Korrosionsprodd. gehemmt wurde. Ein 
anderea Beispiel in einer Innenraumatmosphare, dio mit W.-Dampf hoch gesatt. war
u. Spuren Cl2 onthiolt, zeigte nach oiner langoren Vorsuchsdauor (>  250 Tage) eino 
wesntlich groBere Widorstandsfahigkeit der Zn-Plattierung gegeniiber der Cd- 
Plattierung. Ebenso ergab dio Korrosion in einer stadt. AuBenatmosphare eine gróBero 
Widerstandskraft der Zn-Plattiorung. Vergloichendo Verss. mit reinen Zn- u. Cd- 
Platton zoigten ubereinstimmend einen stiirkeren Angriff des Cd im gleichen Zeitraum. — 
Im Zusammenhang mit diesen Ergebnissen wird die Art der Korrosionsprodd. u. der 
durch sie gebildeten Deckschichten diskutiert. (Metal Ind. [London] 36. 527—29. 
579—80. Mai 1930.) C o h n .

P. Schwerber, Die Knrrosions,,gefahr1 ‘ bei Lcićhtmeiallen (Al-Legierungcn). 
(Metali-Wirtschaft 9. 158—60. 14/2. 1930. — C. 1930. I. 3350.) K a l p e r s .

E. Herzog und G. Chaudron, Unlersuchung des Vorgangcs bei der Korrosion 
von Durałumin durch Seewasser. (Vgl. C. 1930. I. 1363.) Vergleichswerte erzielt man 
nur dann, wenn die Probestiicke immer unter den gleichen Bedingungen anąeordnet 
werden, da die Ergebnisse, je nach dieser Anordnung, yerschiedenartig ausfallen konnon. 
Nach dem Vorschlag yon M y l i u s  wurde die Korrosion durch den Zusatz von an 0 2 
angereicherter Luft besclileunigt. Im Gegensatz zu den Korrosionsvorgangen bei Fo 
entsteht die Korrosion beim Durałumin u. beim Al besonders an der kathod. Zone. 
Dieso Besehleunigung der Korrosion wird durch Zusatz geringer Mengen von Phos- 
phaten u. alkal. Boraten, von Mg-Salzen yermindert oder gar aufgehalten. Dieso 
Bcobachtungen geben auch eine Erklarung dafiir, warum eino Lsg. yon NaCl korrosions- 
eifriger ist ais Seewasser, dessen Wrkg. durch die Ggw. von Mg-Salzen gemildert wird. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1189—91. 19/5. 1930.) K a l p e r s .

K. Konopicky, N ew Kurzpriifungsmethoden fiir Korrosion. (Vgl. C. 1930. I. 
2308.) Um die Vcrsuchsdauer von Korrosionsprufungen abzukiirzen, beabsichtigt Yf. 
dem zur Benetzung der Metallprobe dienenden Elektrolyten durch Zusatz von Ferri- 
Ferrosalz ein iiber das dem Luftsauerstoff entspreehendo gesteigertes Osydations- 
potential zu erteilen. Die GroBe des Korrosionsstromes wird aus Potontialmessungen 
erschlossen. Ergebnisse an yerschiedencn Stahlsorton in Lsgg. von NH^Cl u. Na2ŚOd 
ohne nahere Angabon iibor das Fo"7Fo"-'Verhaltnis gelangen in Form yon Diagrammen 
zur Wiedergabo. (Ztschr. Elektrochem. 36. 244—48. April 1930. Wien, Teehn. 
Hochsch.) C a s s e l .

G. Gollnow, Ein neues Verfahrcn zur gleichzeitigen Korrosionskurzpriifung ver- 
schiedener Metalle. Bei dem' Gerat von T 5 d t  erfolgt die Unters. in der Weise, daB man 
das auf soino Korrosion zu mossende Metali in dio korrodierende FI. taucht u. dio 
zwischen diesem Priifstuck u. einer edleren, gleichfalls in dieselbe Lsg. tauchonden 
Metallflaclie (z. B. Pt) auftrctende Stromstarke bestimmt. Das Gerat gestattet dio 
Korrosion yon in entsprechenden Einspannvorr. sich befindenden Eisenpriifstiicken 
unmittelbar ais Gewichtsvcrlust Eisen je Tag u. qcm abzulesen. (Chem. Apparatur 17. 
Korrosion u. Metallschutz 5. 25—26. 25/7. 1930.) K a l p e r s .
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Benjamin L. Johnson, Garfield, Utah, Schaumsclimmmucrfahrcn. Ais Zusatz- 
mittel wird ein Rk.-Prod. empfohlen, das beim Zusammenmischen von Diśithyldithio- 
phospliorsaure oder dereń Salzen mit konz. H2S0. durch Auskrystallisieron entsteht. 
Das Zusatzmittel soli sohon in geringeren Mengon den gleiehen oder einen besseren 
Erfolg herbeifiihren ais dios bei don bekannten organ. Zusatzmitteln moglich ist. 
(A. P. 1 763 851 vom 31/10. 1928, ausg. 17/6. 1930.) G e i s z l e r .

Benjamin L. Johnson, Garfield, V. St. A., Ilerstcllung von Telraalliyltetrathio- 
diphosplmt. DiathyldUhiophosphorsaure wird unter Kiihlung u. Riiliren in starkę 
H 2S04 oingetragen. Die Rk. verlauft nach der Gleicliung:

2 (C2H50)2PSSH +  H 2SO., — (C2HsO)2PSS—SSP(OC2H5)2 +  S02 +  2 II20.
Das Prod., schwach riechende Krystalle, sehm. bei 72—73°. In gleicher Weise lassen 
sich Verbb. herstellen, bei denen an Stelle von Atliyl- ein Methyl-, Propyl-, Phenyl- 
oder Kresylrest haftet. Dio Verbb. sind ais Flotationsmiltel verwendbar. (A. P.
1763 852 Yom 31/10. 1928, ausg. 17/6. 1930.) A l t p e t e r .

Grasselli Chemical Co., Cloveland, Ohio, iibert. von: George Lutz, Roeky 
River, Ohio, Scliaumsćhivimmverfahrcn. Ais Zusatzmittel wird eine Alkyl-Naphthalin- 
sulfonsaureverb., z. B. Propylnaplithalinnatriumsulfonat, ompfolilcn. Dio Alkylgruppe 
soli mindestens 3 Atomo C enthalten. Das Mittel soli eine gute selektive Wrkg. aus- 
iiben. (A. P. 1765 308 vom 30/1.1928, ausg. 17/6.1930.) G e i s z l e r .

Minerals Separation North. American Corp., New York, iibert. von: William 
Trotter und Eltoft Wray Wilkinson, New York, Schaumschmmmverfa7iren fiir 
pliosphatTialtige Erze. Die Erztriibe wird mit einer Seifc, dio durch Einw. einer Fett- 
siiure auf eine Aminverb., z. B. ein Alkylamin, erhalten wurde, der Flotation unter- 
worfen. (A. P. 1 761 546 vom 1/3. 1929, ausg. 3/6. 1930.) G e i s z l e r .

Peter C. Reilly, iibert. von: Ira H. Der by und Orin D. Cunningham, Indiana
polis, Indiana, Zjisałzmiltel beim Schaumschwimmrerfahran. Es wird eine Verb. in

DRVorschlag gebraclit, die die folgende Konstitutionsformel besitzt: S S i < T - Hierin
bedeutet D entwedor 0 2 oder S, R eine Alkyl-, Aralkyl- oder Arylgruppe, M ein Alkali- 
metall oder H2 oder eine Alkyl-, Aryl- oder Aralkylgruppe. Zusatzmittel der genannten 
Art werden mit den gewohnlichen Schwimmitteln, wie Kiefernol, Teerol oder ihren 
Destillaten in Mengen von etwa 0,05—0,2 Pfund per Tonne Erz gemischt. Die Wrkg. 
der bekannten Schwimmittel soli durch die Zusatzmittel Yerbessert werden. (A. P. 
1 765 302 vom 22/11.1928. ausg. 17/6. 1930.) G e i s z l e r .

Octave Dony, Belgien, Getmnnung fliichtiger Melalle aus oxydischcn bzw. ab- 
gerosteten Erzen. Dio Red. der Erze erfolgt vorzugsweise unter Druck von z. B. 10 Atm.
u. dann in engen, aus Fe oder Legierungen des Fe liergestellten Behaltern mittels CO, 
gegebenenfalls imter Mitverwendung fester Reduktionsmittel, wic Kohle. Die Red. 
Yorlauft sehnell u. bei YerhaltnismaBig niedrigen Tempp., z. B. 1000°, beim Arbeiten 
unter Druck wird ein Teil des orzcugten Metalles, besonders Zn, unmittelbar in fl. 
Form gcwonnen u. aus dcm ReduktionsgefaB abgezogen. Das ais Nebenerzcugnis 
ontstohende CO„ wird mittels Kohle oder Fe in CO zuriickverwandelt. (F. P. 683 455 
vom 17/10. 1929, ausg. 12/6. 1930. Belg. Priorr. 17/10. 1928 u. 23/3. 1929.) K u h l i n g .

F. L. Duffield, London, Verarbeitung nickelhalłiger Schwefelcrze. Die gemahlenen 
Erze werden mit iiberschussiger Luft bei 700—1000° geróstet, ein leicht zersetzliches 
Chlorid, wie NaCl oder MgCl2, zugegeben u. das Rósten bei 650° nicht iibersteigenden 
Tempp. fortgcsetzt, bis Ni, Cu, Ag u. Pd vóllig in Chloride iibergegangen sind. Hierauf 
werden diese Chloride durch Temperatursteigerung Y e r f l i i o h t i g t  u. in W. gelost. Der 
Riickstand wird reduziort, das entstandene Fe magnet, gesehieden u. aus dem Rest 
Au u. Pd gewonnen. Dio wss. Lsg. der iiberdest. Chloride wird fraktioniert elektro- 
lysiert. Bei passend gewahlten Stromdichten sammelt sich Ag am Boden ais Schlamm. 
(E. P. 328 696 vom 8/2. 1929, ausg. 29/5. 1930.) K u h l i n g .

A. R. Powell, Amersham, E. C. Deering, New Barnet, und Johnson, Matthey & 
Co., Ltd., London, Verarbeilung von Plalinerzen. Metalle der Platingruppe enthaltende 
Chromite werden zweeks Bldg. Yon Chromaten u. Fe20 3 oxydiert u. die Erzeugnisso 
entweder mit PbO oder mit steinbildenden Stoffen gemaB E. P. 316 063; C. 1930. I. 
2159 aufgearbeitet. Im ersteren Falle wird das Chromat u. Fe20 3 enthaltende Erzeugnis 
mit PbO u. bas. Stoffen, wie CaO, gerostet u. dann unter Zusatz Yon Si02 geschmolzen, 
wobei metali. Pb, welches die Platinmetalle enthalt u. eine das Chromat, Fe u. den 
bas. Stoff enthaltende Schlacke entsteht. (E. P. 328 564 vom 28/1. 1929, ausg. 29/5.
1930.) K u h l i n g .
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Masao Miyake, Japan, Róslen von Kupferpyriten. Die Menge des beim Róstcn 
des Pyrits entwickelten S02 wird verringert, wenn dcm Róstgut gemaB der Erfindung 
Ocker u. Knochenascho zugesetzt wird. Auf etwa 375—563 Tcilc Pyrit verwcndefc 
man 37,5—75 TeOe eines Gcmisches etwa glcicher Teile Ocker u. Knochenmehl, oder 
eines Gcmisches von 7 Tcilcn Ocker u. 3 Tcilcn Knochcnasche. (F. P. 683 892 vom 
24/10. 1929, ausg. 18/6. 1930.) K u h l in g .

Giinther Malyoth, Deutschland, Trocknen des Oebldsewindes non Sćhaeht-, ba- 
sonders Hochofen. Ais Trockenmittel wird CaC„ yerwendet. Das beim Trocknen der 
Luft entstchcndo C2H2 erholit die Temp. der Heizluft, ein Teil der letzteren kann zur 
Beheizung dor zum Vorerhitzen der Geblaseluft dienenden Vorr. benutzt werden. 
(F. P. 683 372 vom 16/10. 1929, ausg. 11/6. 1930.) K u h l in g .

Peoples Gas By-Products Corp., iibert. von: Robert G. Guthrie und Oscar 
J. Wozasek, Chicago, V. St. A., Kohlen von Eisen und Stahl. Das zu kohlende Metali 
wird in dicht schlieBenden Behiiltern auf hohc Tempp., z. B. 700—900° erhitzt u. dann 
mit Unterbrechungcn ein Strom eines kolilenstoffreiclien Gases oder Dampfes, wie 
C2H,, Bzl., Bzn. o. dgl., unter Vermeidung von RuBbldg. durch das GefaB gcleitet. 
Wahrend der Unterbrechungcn kann ein sauerstoffhaltiges Gas durch das GefiiB ge- 
lcitet werden. (A. P. 1768 317 vom 30/3. 1929, ausg. 24/6. 1930.) K u h l i n g .

Friedr. Krupp Akt.-Ges., Essen, Eiscnlegierungen. Dio Lcgierungen enthalten 
neben Fe 12—20% Ni, 16—20% Cr, 0,3—3% Si u. bis zu 1% C; die Summo von 
Cr u. Si soli mindestens 19% der Legiorung ausmachen u. dor Geh. an Si mindestens 
das 2*/2-facho des Kohlenstoffgch. betragen. Die Legierungen sind hoch feuerbestandig 
boi hoher Biegsamkeit, GicBbarkeit, SchwciBbarkeit, Bcarbeitbarkeit u. Sicherheit 
gegen Springon u. verlieren diese Eigg. auch durch Gliihen u. Abschrecken nicht. 
(Schwz. P. 138 064 vom 22/3. 1928, ausg. 16/4.1930. D. Priorr. 28/3. u. 30/11.
1927.) K u h l in g .

Ture Robert Haglund, Stockholm, Erzeugen von kohlensloffarmem, mit Chrom 
oder Mangan legierlem Eisen oder Stahl. (D. R. P. 500 982 KI. 18b vom 27/10. 1927, 
ausg. 27/6.1930. Schwed. Prior. 9/2. 1927. — C. 1930. I. 2476 [E. P. 311 256].) K uh.

Jean Baptiste Emile Marius Richarme, Frankreich, Herstellung von Eisen 
und Stahl im Thomaskonvertcr. Der Ivonverter wird zuniichst mit CaO, dann mit 
siliciumarmen Eisenoxyden in klcinen Stuckchen, vorzugswcise Walzenzunder, schlieB- 
lich mit fl. GuBeisen beschickt u. hierauf geblasen. Dio Menge der zugcsetzten Eisen- 
oxyde muB mindestens dem Gcli. des fl. GuBcisens an Si gleich, kami aber auch gróBer 
sein. Die Oxydo vcrbrenncn das Si u. gegebenenfałls einen Teil des P u. C u. verschlacken 
mit den Erzeugnissen. (F. P. 683192 vom 25/1. 1929, ausg. 6/6. 1930.) K u h lin g .

Das Cliopra Naraina und J. F. Bullen, London, Warmcbehandlung von Stahl. 
Um die oxydiercndo u. dccarburicrende Wrkg. der li. Feuerungsgase aufzuhebcn, 
wird der zu beliandelnde Stahl in Ggw. von Erdalkalioxyden u. yon C-haltigem Materiał 
erhitzt. Der Erdalkaligeh. (CaO) soli liochstens 10—50% des Gesamtgcwichtes be
tragen. Der freic C des C-lialtigcn Stoffos (z. B. nicht vollig vorbrannte Kcsselasche) 
soli 4—20% des Gesamtgewichtes nicht ubcrschreitcn. Angezeigt ist es noch, die 
Warmebohandlung in Ggw. Yon loicht oxydierbaren Stahlabfallcn, welche im Ver- 
haltnis zu ilircm Gewiclit cino groBe Oberflache aufweisen, Yorzunehmen. (Ung. P. 
95 645 vom 2/5. 1927, ausg. 2/12. 1929.) G. Konig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Metallsliicke. Metallpulver 
oder Jlischungen von Metalipulvem, welche wenigstens teilweiso aus Carbonylcn 
gewonncn worden sind, werden, ohne zum Schmelzcn gebracht zu werden, einer 
Warme- oder Druckbehandlung oder eiuer gleiclizcitigen oder aufeinanderfolgenden 
Druck- u. Warmcbehandlung in inerter odor, besser, reduzierender Atmosphare unter- 
worfen. Jo nach den angewendeten Bedingungen entstelien porige oder dichte Er- 
zcugnisse. Die Metallpulver kónnen zunaehst entkohlt werden. Zwccks Hcrst. von 
aus r e i n e m  Fe bcstchenden Stiickcn kann man Eisenpulver, wclclie gogenuber dcm 
Yorhandonen O., ubcrscliiissigen C, mit solchen Mengen von Eiseupulvorn, welche gegon- 
iiber dem vorhandenen C iiberschussigen 0 2 enthalten, Yermischen u. die Mischungen 
wio oben bcliandoln, wobei dor gesamte C u. der gesamte 0 2 in Form fliichtigoi 
Vorbb. cntweiclit. (Scliwz. P. 138 072 vom 1/3. 1929, ausg. 1/5. 1930. D. Prior. 
26/3.1928.) K u h l in g .

African Tin Recovery Co., Ltd., Siid-Afrika, Zinn aus Weifibleeh o. dgl. Dio 
zu entzinnenden Stoffc werden in sd. oder annahernd; sd. alkal. Lsgg. von Pb(C2H30„)., 
cingetragen. Metali. Pb schcidet sich ab u. wird zu weiterer Yerwendung in Alkali
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oder zuniiclist in Essigsaure gel. Die zinnlialtige alkal. Lsg. wird mittels C02, Kalk- 
milch oder fein yerteiltem metali. Zn o. dgl. entzinnt. (F. P. 683 900 vom 25/10. 1929, 
ausg. 18/6. 1930. E. Prior. 15/1. 1929.) K u h l i n g .

Canadian General Electric Co. Ltd., Toronto, Kanada, iibert. von: Aladar 
Pacz, East Cleveland, V. St. A., Gewinnung von Metallen der sechsten Grwppe des 
periodischen Systems. Erzo oder andere, die zu gewinnenden Metalle enthaltendo 
Rohstoffe werden zerkleinert u. mit Alkalinitraten versclimoIzen. (Can. P. 274 901 
vom 8/11. 1924, ausg. 25/10. 1927.) K u h l in g .

Electro Metallurgical Co. of Canada Ltd., Welland, Kanada, iibert. von: 
Frederich M. Becket, New York, Legierungen. Aus 20—35% Cr, 3—20% Ni, hochstens
0,25% C u. Fe bestehende Legierungen werden bei Tempp. von 1250—1350° median, 
bearbeitet. Die Erzeugnisse sind gegen oxydierende Einw w. bestandig. (Can. P. 
275 474 vom 23/5. 1927, ausg. 15/11. 1927.) K u h l in g .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Gusta£ W. Elmen, Leonia, 
V. St. A., Magnetische Legierungen. Die Legierungen entlialten mebr ais 25—78% Ni, 
Fe u. weniger ais 1% Si. Sie werden einer Hitzebehandlung unterworfen, z. B. 1 Stde. 
lang bei 1100° erhitzt u. dann langsam abgekiililt, z.B. nur etwa 5° je Minutę. Die Er- 
zeugnisso besitzen hohe Anfangspermeabilitiit bei geringen Magnetisierungskraften, 
hohe Koerzitivkraft u. erleiden geringe Verluste durch Wirbelstróme. (A. P. 1768 238 
vom 12/1. 1927, ausg. 24/6. 1930.) K u h l i n g .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Gustaf W. Elmen, Leonia, 
V. St. A., Magnetische Legierungen. Die Legierungen entlialten neben Fc melir ais 
40—78,5% Ni u. 1—10% Mo- Sie werden einer Hitzebehandlung unterzogen, z. B.
1 Stde. lang bei etwa 1100° erhitzt u. dann langsam abgekiililt, z. B. innorhalb von 
16 Stdn. auf 70°. Dic Legierungen besitzen hohe Anfangspermeabilitiit, hohe Koerzi- 
tivkraft u. erleiden geringe Hysteresevcrluste. (A. P. 1768 443 vom 12/7. 1926, ausg. 
24/6. 1930.) K u h l i n g .

International Nickel Co. und P. D. Merica, New York., Schmiedbare Nickel- 
legierungen. Die Legierungen entlialten neben Ni u. kleinen Mengen von Si, Mn u. C
0,1—10% Pe, 10—20% Cr u. ontweder 0,01—5% Al, 0,03—0,15% Mg oder 0,03 bis
0,15% Ca. Dio geschmolzenen Legierungen werden mittels solcher Mengen Si oder Mn 
desoxydiert, daB die fertigen Erzeugnisse noch 0,05—1% Si oder 0,1—3% Mn ent- 
halten. (E. P. 328 362 vom 16/5. 1929, ausg. 29/5. 1930.) K u h l in g .

Rolls-Royce Ltd., England, Aluminiumlegierungen. Die Legierungen entlialten 
neben Al 0,5—5% Cu, 0,1—1,7% Mg, 0,2—1,5% Ni, 0,6—1,5% Fe, 0,55—2,8% Si, 
.bis 0,3% Ti u. bis 0,3% Mn. Die Legierungen sind leicht, fest, leicht giefi-, form- u. 
hammerbar u. bestandig gegen zerstórende Einww. (F. P. 683 272 vom 14/10. 1929, 
ausg. 10/6. 1930. E. Prior. 18/12. 1928.) K u h l in g .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., iibert. von: Wilhelm Sander, Essen, Behandeln 
von Aluminiumlegierungen. Dio Legierungen werden gegliiht, abgcschreckt, gegebenen- 
falls einer Druckbehandlung in der Kalte unterzogen, einige Tage bei gewohnlicher 
Temp. gelagert u. dann einige Stdn. bei miiBig hoker Temp., z. B. 200°, erhitzt. Die 
Erzeugnisse besitzen hohes elektr. Leitvermogen, groBe Widerstandsfahigkeit gegen 
chem. Einww. u. gute Zugfestigkeit. (Can. P. 275 482 vom 19/4. 1927. ausg. 15/11.
1927.) K u h l in g .

Samuel Garfield, Montreal, Kanada, Goldlegierungen. Zwecks Erzeugung weiBer, 
gelber, griiner oder roter Legierungen werden die mit dem Au zu legierenden Metalle 
u. ein FluBmittel in einem durch Hitzc zerstorbaren Behaltcr eingeschlossen, durch 
Erhitzen innerhalb eines Tiegels zuerst der BcliiUter zerstort, die eingeschiossenen 
Metalle zum Schmelzen gebracht u. dio erforderliche Menge Au eingetragen. (Can. P.
275 382 vom 26/2. 1926, ausg. 15/11. 1927.) K u h l in g .

Jules Alfred Rognon, Frankreich, Lótmittel. Mischungen von Sn, Pb, Zn, Cd 
u. Bi werden zusammengeschmolzen u. wahrend des Erkaltens zu foinem Pulver ver- 
riihrt. Diesem Pulver setzt man ein Gemisch von Kolophonium- u. Harzpulver zu 
u. tragt das Erzeugnis unter Riihren in eine schmelzfl. Mischung von Vaselin, Glycerin, 
ZnCl2 u. RuB ein. Dio M. dient zum Loten beliebiger Metalle bei niedrigen Tempp. 
(F. P". 683813 Tom 30/1. 1929, ausg. 18/6. 1930.) K u h l in g .

Bernhard Loewe. Deutschland, Metallbelage. Die mit schwer fliichtigen Metallen, 
wie Ni, Cr oder W, zu bedeckenden Gegenstande werden zunachst ganz oder teilweise 
mit einem stark elektropositiven, leicliter fliiehtigem Metali, wie Mg, Al oder Si, 
uberzogen u. dann im hohen Yakuum den Diimpfen einer fliichtigen Yerb., z. B. den
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Chloriden des schwer fluchtigen Metalles ausgesetzt. Das leichter fliiclitige wird durch 
das schwer fluchtige Metali ersetzt, unter Bldg. der entsprechenden Verb. des ersteren, 
welche abdest. oder foitgewaschen wird. Das Verf. ist zur Herst. yon Elektroden, 
Kondensatorteilen u. dgl. geeignet. (F. P. 683 208 vom 12/10. 1929, ausg. 10/6. 1930.
D. Prior. 13/10. 1928.) K u h l in g .

C. H. Humphries, Indianapolis, V. St. A., Elektrolyt zur Erzeugung von Cadmium- 
beldgen. Der Elektrolyt enthalt CdS04, (NH.,)2SO,„ gegebenenfalls ein anderes 1. Salz 
u. ein glanzerzeugendes Mittel. Er wird z. B. hergestellt durch Lósen einer Mischung 
von CdO oder CdC03, (NH4)2S04, NaH2P 04 u. Zucker, Leim, Schellack o. dgl. (E. P. 
328 574 yom 29/1. 1929, ausg. 29/5. 1930.) K u h l in g .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Clayton M. Hoff, Cleveland, V. St. A., 
Elektrolylmischung fiir die Herstellung von gahanischen Cadmiumbeldgen, bestehend 
aus einem trockenen Gemisch einer Yerb. des Cd, yorzugsweiso Cd(OH)2, einem Am- 
moniumsalz u. einem die Eigg. des erkaltlichen Belages verbessernden Zusatz. (Can. P.
276 468 vom 11/10. 1926, ausg. 20/12. 1927.) K u h l in g .

Chemical Treatment Co. Inc., iibert. von: Colin Garfield Fink, New York, und 
Charles Hodges Eldridge, Metuchen, V. St. A., Eleklrolylische Erzeugung von Molyb- 
ddnbeldgen. Die mit einem Molybdanbclag zu yersehenden Gegenstande werden ais 
Kathoden in Elektrolytbadern geschaltet, welche uberschussige H 2Mo04 u. H3B 03 
enthalten. (Can. P. 274429 vom 24/9. 1925, ausg. 4/10. 1927.) K u h l i n g .

Riedel & Co., Bielefeld, Filtrieren bei gahanischen Badem, gek. durch eine mechan. 
betriebene Filtrationsperiode, der durch selbsttatige Umsteuerung eine Riick- 
spiilung folgt, um eine Reinigung u. Auswechslung der Filter durch Hand zu 
yermeiden. — 2. Einriclitung zur Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek. 
daB dio Steuerung der Ventile der Rohrleitungen erfolgt durch yorteilhaft vom Be- 
triebsmechanismus angetriebeno Steuerorgane, dio mit entsprechend eingeteilten 
Nockon versehen sind, welche die VentOe steuern. — Es werden Betriebsstórungen 
durch Nachlassigkeit der Arbeiter vermieden. (D. R. P. 500 950 K l. 48a vom 23/1.
1929, ausg. 28/6. 1930.) K u h l in g .

Soc. Continentale Parker, Frankreich, Rostsichere Eiseniiberzuge auf Metallen. 
Die zu iiberziehenden Metalle werden in einer zweckmaBig don Widerstand des Bades 
verringernde Zusatze enthaltenden Lsg. eines Eisensalzes, vorzugsweise MoHRsches 
Salz, ais Kathode geschaltet, nach Erzeugung eines ausreichend starken Belages von 
Elektrolyteisen moglichst schnell in eine wss. Phospliatlsg. getaucht u. darin belassen, 
bis sich das Eisen mit einer zusammenhangenden Schicht von Eisenphosphat iiber- 
zogen hat. (F. P. 683 486 vom 18/10. 1929, ausg. 12/6. 1930. A. Prior. 2/11.1928.) Ku.

Marion M. Harrison, Akron, Ohio, Korrosionsschulzmiltel fiir Eisen und Stahl, 
dad. gek., daB den Metallbeizen Deriw. des 1,2-Diaminoćithans, in welchen die H- 
Atome der Kohlenstoffkette oder NH2-Gruppen ganz oder teilweiso durch Alkyl, Aryl, 
Aralkyl ersetzt sind, zugefiigt werden. Aufgozahlt sind etwa 40 Verbb. verschiedener 
Zus. — Es gelingt z. B. durch Zusatz von 0,25% l,2-Di-{j)henylamino)-athan zu 5,39%ig- 
H2S04 dio H 2-Entw. auf 0,51 ccm/Min. herunterzudriicken, wahrend ohne den Zusatz 
5,72 ccm/Min./qdcm sich entwickeln (Temp. 28°). Bei erhohter Temp. (85°) werden 
nur 5,7 ccm H2 entwickelt, wahrend ohne Zusatz 23 ccm abgespalten werden. — Die 
gleieho Verzógerung wird bei HC1, HN03, CH3COOH erreicht. (A. P. 1766 902 vom 
14/7. 1928, ausg. 24/6. 1930.) A l t p e t e r .

Soc. Continentale Parker, Frankreich, Pulrerformige oder komige Rostschutz- 
mittel. Die Rostschutzmittel, saure Phosphate, werden mit einem Stoff gemischt, 
welcher, ohne die rostschutzende Wrkg. zu beeintrachtigen, das Zusammenbacken 
der Mittel verhindert, z. B. mit ZnC03, Zucker oder, besonders, H3B03. Von letzterem 
yerwendet man etwa 1—3% vom Gewicht des sauren Phosphates. (F. P. 683 487 
vom 18/10. 1929, ausg. 12/6. 1930. A. Prior. 15/M. 1928.) K u h l in g .

[russ.] Nikolai Anatoljewitsch Minkęwitsch, Stahl, Stahl- und E isenhalbfabrikate. M oskau: 
S taatsverlag  1930. (X IV , 836 S.) R bl. 10.— .

Richard Moldenke, Principles of iron founding. 2 n d  ed. London: Mc Graw-Hill 1930. 
(654 S.) 30 s. net.

A eionautical Research Ctte., R eports and m em oranda. 1287. Jlechanieal properties of pure 
m agnesium and certain  magnesium alloys in  the  wrought condition. L ondon: H. M. Ś. O. 
1930. 1 s. net.

Nickel-Handbuch. Hrsg. vom N ickel-Inform ationsbiiro G. m. b. H ., F ran k fu rt a. M. 
F ran k fu rt a. M .: Nickel-Inform ationsbiiro 1930. (46 S.) 8“.
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IX. Organiscłie Praparate.
Natalina Galletti, Methode zur industridhn Herstellung vcm Calciumcilrat. 

Caloiumcitrat wird gewonnen, indem man den gegorenen Citronensaft mit Kalkmilch 
oder CaC03 neutralisiert. Um zu guten Ausbeuten u. zu einem einwandfreien Prod. 
zu gelangen, ist besonders darauf zu achten, daf! der Kalk von Yerunreinigungen 
(meist Oxyde von Fe, Al, Mg, Si-Salze, Sulfate) befreit wird. (Riv. Ital. Essenze 
Profumi 11. 316—17. 15/12. 1929. Messina.) W e i s s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., (Erfinder: Fritz Straus, 
Brcslau, und Leo Kollek, Mannheim), Ersatz von Wasserstoff an dreifach gebundenem 
Kohlenstoff gegen Chlor und Brom, dad. gek., daB man die betreffenden Verbb. mit 
Lsgg. von unterchlorig- oder unterbromigsauren Salzen von einer dem Einzelfall an- 
gepaBten Alkalinitat bebandelt. Man erhalt so aus KOH, Cl u. C2H2: Dichloracetylen 
(Kp. 32°, F. — 68 bis — 64°); aus Hypobromit-Lsg. u. C2H2: DibromacetyUn, das mit 
Hilfe von Bromchloroform dirokt in Tetrabromathylen (F. 52—53°) iibergefiihrt worden 
kann, u. aus Propiolsaure:Brompropiolsaure. (D. R. P. 495 787 KI. 12 o vom 25/11.
1927, ausg. 17/4. 1930.) U l l r ic h .

Ralph H. Mc Kee und Caroll M. Salls, New York, V. St. A., Chlorieren von 
Kohlenwasserstoffen durch Einw. von Sulfurylclilorid (I) in Ggw. von Cl-iibertragenden 
Mitteln. Z. B. wird CH, mit I  gemischt durch ein mit Porzellanstucken gefiilltes Rohr 
bei 350° geleitet. Aus den abziehenden Gasen laBt sich durch Verfliissigen CH3C1 ab- 
scheiden. Bei Anwendung geoignotor Mengenverhaltnisso der Komponenten kann 
man auch CH2C12, CHCI3 oder CC14 darstellen. Die Rk. laBt sich durch Bestrahlen 
oder Einw. elektr. Strome beschleunigen. Ferner kann man das Porzellan oder andero 
geeignete Trager mit Katalysatoren beladen; hierbei sind aber geringe Mengen der 
letzteren zu verwenden, da sonst bei zu schneller Spaltung des I Explosionen auftreten 
konnen. (A. P. 1765 601 vom 16/5. 1923, ausg. 24/6. 1930.) A l t p e t e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: Charles J. Strosacker, Midland, Michigan, 
V. St. A., Chlorierwng ungesatiigter Kohlenwassersłoffe. KW-słoffe der Athylenreihe 
werden in Ggw. yon Lósungsmm. boi 0—100° mit SbCl5 behandelt. ZwockmaBig wird 
das SbCl5 in dem Rk.-Prod. gel. u. die ungesatt. KW-stoffe, wie z. B. Olgas, eingeleitet. 
SbCl5 wird durch Einleiten von Cl wieder regeneriert. (A. P. 1754 656 vom 16/5. 1928, 
ausg. 15/4. 1930.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Konden- 
sationsprodukten aus ungesattigten Kohlenicasserstoffen, wie C2H2 oder dieses enthaltenden 
Gasgemisćhen durch gleichzeitigo Polymerisation u. Hydrierung. — Z. B. wird C2/ /2 
mit W.-Dampf beladon, iibor auf Silicagel niedergeschlagenes ZnO bei 380° geleitet 
u. hierauf unter Zusatz von H2 bei 200° iiber feinverteiltes Ni geschickt. Hierbei ent- 
steht neben wenig CHICHO u. CH3COOH hauptsachlich Athylalkoliol. — Leitet man 
ein Gemisch von 7 Vol. C2H2, 7 Vol. NH3 u. 20 Vol. H2 zuerst bei 350° uber ZnO-ThO- 
Silicagel u. dann bei 150° iiber auf Silicagel fein verteiltes Ni, so erhalt man auf 100 1 
C2H2 140 ccm einer FI., dio hauptsachlich Piperidine u. C2HSNH2 enthalt. Arbeitet 
man in Ggw. von W.-Dampf, so entstehon mehr Piperidinderiw., weniger aliphat. 
Aminę. — Ein Gemisch von CH3CHO, NH3 (je 1 Yol.) u. H2 (2 Vol.) liefert bei gleieher 
Arbeitsweiso aus 100 Vol. CH3CHO etwa 35 Yol. eines Oles, das hauptsachlich aus 
Piperidin besteht. — Leitet man 10 Teile C2H2, 10 Teile NH3 u. 50 Teile H2 bei 350° 
iiber Cd-Silicagel, dann in 2 Stufen, zuerst bei 150°, dann bei 250° iiber Ni, so erhalt 
man aus 100 1 C2H2 100 ccm eines Prod., das zur Hśilfto aus Pyridin besteht, der Rest 
sind Kollidin, Picolin, Lulidin sowio Nitrilo u. Amino der aliphat. Reihe. (F. P. 
681839 T o m  14/9. 1929, ausg. 20/5. 1930. D. Priorr. 18/10. u. 14/11. 1928.) A l t p .

Giulio Natta, Italien, Darstellung von Alkohólen mit mehr ais einem C-Atom aus 
CO u. H2 unter Verwendung von Alkalisalzen der Fettsauren ais Katalysatoren, zweck- 
maBig auf Tragerstoffen wie Smithsonit niedergeschlagen. — Hierzu vgl. F. P. 670 763;
C. 1930. I. 2040. Smithsonit wird mit etwa 18% K-Aeetat getrankt u. bei 400—420° 
ein Gemisch von 2 Vol. H2 u. 1 Vol. CO unter 250—300 at. mit einer Geschwindigkeit 
von etwa 10 cbm/Std. ubergeleitet. Je cbm Gas erhalt man etwa 45 ccm Alkohole. 
Vcrwendet man UO-reicho Gasgemische, so entsteht viel C02. Bei der Synthese der 
homologen Alkohole muB dieses laufend entfernt werden, da sonst vornehmlich Methanol 
entsteht u. auBerdem gemaB der Gleichung C02 +  H 2 =  CO +  H 20 der H2 nicht 
geniigend ausgenutzt wiirde. Zu diesem Zwecke wird das Rk.-Gas mit CH3UH ge-
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waschen, welcher mehr C02 lóst ais das W. u. welchcr gleichzeitig auch Unreinheiten 
u. Giftstoffe, wio Fe(CO)5 herausnimmt. (F. P. 683 320 vom 15/10. 1929, ausg. 11/G. 
1930. Ital. Prior. 16/10. 1928.) A l t p e t e r .

Van Schaack Bros. Chemical Works Inc., iibert. von: Kenneth B. Lacy, 
Chicago, V. Śt. A., Verfahren zum Dehydrieren ton Alkoholen. Ein Gemisch von Luft, 
W.-Dampf u. dem Dampf eines Alkohols wird iiber einen Katalysator geleitet, wobei das 
Verhaltnis W.-Dampf: Alkoholdampf mindestens 15: 85 sein soli. — Z. B. wird ein 
Gemisch von 45 Teilen W. u. 55 Teilen A. vcrdampft u. auf 380—400° erwarmt. Die 
Gase werden dann bei 330° iiber einen Cu-Katalysator geleitet, der elektr. geheizt ist. 
Hierauf stellt man den Strom ab u. leitet soviel Luft zu, daB die Temp. auf 275—335° 
bleibt, wobei CHICHO erhalten wird. In gleichcr Weise lassen sich Methanol, Propanol, 
Butanol in Aldehyde umwandeln. (A. P. 1764 962 vom 22/7. 1926, ausg. 17/6. 
1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dehydrierung ton Alkoholen. 
Alkohole werden iiber Katalysatoren geleitet, die Cu enthalten u. die durch Red. unter- 
halb dunkler Rotglut von Cu-lialtigen Verbb. erhalten werden u. denen auBerdem 
in feinverteiltem Zustand scliwer reduzierbare Oxyde oder Phosphale von Meiallen 
beigemischt sind. So erhalt man mit einem aus ZnO u. Cu durch Red. bei 270° ge- 
wonnencn Katatysator durch tlberleiten von 94%igem A. bei 300° 75% CH3CHO 
u. Ho u. nur goringe Mengen CH3COOH. Aus A. mit 5% Crotonaldehyd erhalt man 
CHjCHO mit wenig A. u. CH3COOH u. die dom Crotonaldehyd entsprechende Menge 
Butylalkohol. (F. P. 675 076 vom 15/5. 1929, ausg. 5/2. 1930.) U l l r i c i i .

Holzverkohlungs-Industrie A.-G., Deutschland, Herstcllung ton Acelaldehyd. 
C2H2 wird in einem solehen OberscluiC durch eine saure Lsg. von Quecksilbersalzen 
geloitet, daB die Verdampfungswarme wesentlich groBer ais die Rk.-Warmc ist. Die zur 
Aufreehterhaltung der Rk.-Temp. erforderliche Wilrme wird von auBen zugefuhrt, 
wie z. B. durch Einleiten von W.-Dampf. Die Rk.-Fl. bleibt dabei klar u. die Ausbeuto 
betragt etwa 99% der Thcorie. (F. P. 678 745 vom 19/7. 1929, ausg. 3/4. 1930.) U l l r .

Soc. des Brevets Etrangers Leirane & Cie., Frankreich, Darstellung ton Ketonen. 
Bei der troekenen Dest. von Erdalkalisalzcn alipliat. Carbonsauren setzt man bis zu 30% 
CaO hinzu, um die Rk.-Temp. lierabzudrucken. So erfolgt die Zers. von Ca-Butyrat 
sta tt bei 360° in Ggw. von CaO (30%) bereits bei 300-305°. Um den gebildeten Ketonen 
das Entweichen zu erleichtern, wird ferner grober Sand zugemisclit u. wahrend der 
Dest. ein inertes Gas oder W.-Dampf durchgelcitet. Um gemischte Kctone zu erhalten, 
kann man auch Ca-Acctat zugeben. (F. P. 683180 vom 24/1. 1929, ausg. 6/6. 
1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Gewinnung ton organischen 
Sauren aus den rolien Oxydationsprodukten von Paraffinen, Waehsen etc. durch Be
handlung derselben mit der zur Neutralisation notwendigen Menge Alkali- oder Erd- 
alkalioxyden oder -hydroxyden oder -carbonaten, worauf die unverseifbaren Anteile 
mit Bzn. oder anderen Lósungsmm. extraliiert werden. — 50 Teile eines Paraffin- 
Oxydationsprod. (S. Z. 221, V. Ż. 265) mit 13% Unverseifbarein werden mit 10,5 Teilen 
wasserfreiem Na2Ć03 erhitzt, bis die M. fest geworden ist. Nach der Behandlung mit 
Bzn. (Kp. 60—100°) bei 40° werden die zuriickgebliebenen Salze getrocknet u. durch 
Ansiiuern dio organ. Sauren in Freiheit gesetzt. (F. P. 682 056 vom 20/9. 1929, ausg. 
22/5. 1930. D. Prior. 20/10. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christoph Beck 
und Franz Kremp, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Geuiinnung ton organischen 
Sauren aus den Oxydationsprodukłen ton festen Paraffinkohlcnwasserstoffen, pflanz- 
lichen oder tierischen Wachsen u. dgl., dad. gek., daB man dio Oxydationsprodd. mit 
konz. Essigsaure behandelt u. vom Ungelósten trennt. — 100 Teile eines Paraffin- 
oxydationsprod. mit 18% Unyerseifbarem werden in 300 Teilen Eg. bei 60° golóst. 
Die Lsg. wird alsdann bis auf 18° abgekiihlt, wobei sich das Unverse8bare u. eventuell 
nicht angegriffeno Ester abscheiden. Diese werden abgesaugt, u. das Filtrat wird im 
Vakuum destilliert. (D. R. P. 500 913 KI. 12o vom 29/9. 1928, ausg. 26/6. 
1930.) M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Cie., V. St. A., Herslellung ton Estem durch katalyt. 
Dehydrierung von Alkoholen in Ggw. von Metalloxyden, die leicht reduzierbar sind, 
insbesondere von Metallen der 2. Gruppe des period. Systems. — Z. B. wird beim 
Uborleiten von Bulylalkoholda.iwpl iiber Mn20 3 bei 400" Buttersdurebulylesler neben 
Butijraldehyd erhalten. — Beim tjberleiten von Methylalkohol dampf uber einen Kata-
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lysator aus 2  Teilen Cr20 3, 1 Teil CdO u. 2  Teilen M n 2 0 3 boi 3 5 0 °  wird Ameisensaure- 
methylester u. Formaldehyd erhalten. Athanol iiber reduziertes bas. Zn-Chromat boi 
3 7 5 °  geleitet geht zu 3 ° / o  in Acetaldehyd u. zu 1 0 %  in Essigsauredthylester iiber. In 
der Patentschrift sind insbesondere noch weitere Katalysatoren besohrieben. (F. P. 
683 623 vom 1 4 / 6 .  1 9 2 9 .  ausg. 1 6 / 6 .  1 9 3 0 .  A. Prior. 1 4 / 6 .  1 9 2 8 . )  M .  F. M u l l e r .

N. V. de Bataafsche Petroleum-Maatschappij, Holland, Oewinhung von kon- 
.zentrierter Ameisensaure aus verdiinnter wapriger Losung durch Dest. in Ggw. von Ortho-, 
Meta- oder Pyrophosphorsaure, insbesondere unter vermindertem Druck. — Z. B. werden 
400 g 85%iger Ameisensaure in Ggw. von 400 g H3P04 (Spez.-Gew. 1,7) bei 12 mm 
dest. Dabei gehen bis 30° 173 g Ameisensauro (97,5%ig) iiber, zwisehen 30 u. 40° 
90 g Saure 94,8%, zwischon 40 u. 50° 50 g Saure 85,7%ig, zwisehen 50 u. 60° 24 g 
Saure 73,7%ig, zwisehen 60 u. 80° 19 g Siiure5G,8%ig u. zwisehen 80 u. 120° 14 g Saure 
26%ig. (F. P. 683088 vom 10/10. 1929, ausg. 5/6. 1930. Holi. Prior. 31/10.
1 9 2 8 . )  _ M .  F .  M u l l e r .

E. Karpati und M. G. Hiibsch, Budapest, Essigsaure aus Acetylen und gleich-
zeitige Konzentration wdsseriger Essigsaure, dad. gek., daB man die gemaB dem Ung. P. 
92583 aus wss. CH3COOH u. C2H 2 in Ggw. von Hg-Salzen erhaltenen Gasgemisehe, 
bestehend aus CH3CHO u. nicht umgesetztom C2H2, sogleich in ein zweites Rk.-GefaB 
leitet. In diesem GefaB befindon sich konz. CH3COOH, Hg-Salze u. 0 2 iibertragende 
Stoffe. Mit Hilfe von 0 2 (Luft, ozonisierte Luft) wird der CH3CHO u. der sich aus dem 
C2H2 u.Hg bildende komplexeTrimercurialdehyd unmittelbar in CH3COOH ubergefiihrt. 
Das aus dem Rk.-GefaB ausstrómende, nicht umgesetzto C2H2 u. der durch den Luft- 
strom mitgerissene CH3CHO werden in den Kreislauf zuriickgefuhrt. Die in den beiden 
TJmsetzungsbehaltern entstehende konz. CH3COOH wird von Zeit zu Zeit abgelassen 
u. durch wss. CH3C00H ersetzt. (Ung. P. 95 321 vom 13/10. 1927, ausg. 16/12
1 9 2 9 . )  G .  K o n i g .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Halogenierte Verbindungen. 100 kg 
Ricinolsaure werden bei 40—50° chloriert (36 kg Cl). Das Rk.-Prod. ist fast farblos, 
viscos u. klebrig u. enthalt etwa 3 Atome Cl. Auf die gleicho Weise erhalt man aus 
Ricinolsaure ein Prod. mit 6 Atomen Cl, das ahnliche Eigg. hat u. in NaOH 1. ist, ein 
Prod. mit 16 Atomen Cl von brauner Farbę, das bei gewóhnlicher Temp. briichig u. 
glanzend ist u. Prodd. mit verschiedenem Geh. an Cl. An Stelle von Ricinolsaure 
kónnen auch JStearinsaure, Diozystearinsaure u. andere nicht gesatt. Fettsauren treten. 
(F. P. 678 856 vom 22/7. 1929, ausg. 5/7. 1930. D. Prior. 25/7. 1928.) U l l r ic h .

Antoine Adolphe Kaufmann, Schweiz, Herstellung von Glycidsauren aus in a,(S- 
Stellung ungesatt. Aldehyden in alkal. Lsg. mit Hypohalogeniten oder H20,- — 
Z. B. werden 6,6 kg Zimtaldehyd oxydiert mit einer Lsg. von Hypobromit, bestenend 
aus 100 1 W., 12 kg NaOH u. 16 kg Brom. Die Temp. wird unterhalb 50° gehalten. 
Es werden 7,5 kg Phenylglycidnatrium erhalten. Die Lsg. ais solche kann direkt zur 
Darst. von Phenylacetaldehyd dienon. Die Rk. Yerlauft nach dem Schema: 

R-CH =  CH — CHO +  2NaOBr +  NaOH =  R-CH — CH-CHO +  2NaBr +  H 20.

330 Teile Zimtaldehyd in derselben Menge A. gelost werden mit 500 Teilen H20 2 (30%ig.) 
le i Tempp. unterhalb 50° oxydiert u. gleichzeitig Natronlaugo zugesetzt. Dabei wird 
-auch Phenylglycidnatrium erhalten. Crotonaldehyd geht dabei in Methylglycidsaure 
iiber. (F. P. 682471 vom 30/9. 1929, ausg. 28/5. 1930. D. Prior. 29/10. 1928.) M.F.M.

Giuseppe Bosurgi, Messina, Italien, Darstellung von Citronensdure oder Weinsaure 
.aus ihren wss. Lsgg. iiber ihre Zn-Salze, dad. gek., daB man — 1. die aus den citronen- 
saurehaltigen Lsgg. bzw. rohen Weinsaurelsgg. direkt gewonnenen Zn-Citrate bzw. 
-tartrate der Umsetzung mit H2S unterwirft, die gewonnenen Saurelsgg. nach den 
iiblichen Verff. weiter verarbeitet u. das abfallende ZnS auf verschiedene Art regene- 
riert u. das Zn u. den H2S in dio Fabrikation zuriickleitet, — 2. daB man die Zn-Citrate 
bzw. -tartrate in verd. H2S04 lost, mit BaS die Fallung von BaS04-ZnS-Gemiseh 
(Lithopone) bewirkt u. die zuriickbleibende Citronensaure- bzw. Weinsaurelsg. wie 
iiblich behandelt. — Z. B. wird Zinkcitrat (I) in W. verteilt u. H„S eingeleitet. 
Naeh Abfiltrieren des ZnS erhalt man eine sehr reine, fast farblose Citronensaurelsg.
— I wird in W. durch Zusatz von H2S04 gel. u. die Lsg. in eine frische BaS-Lsg. 
eingetragen, bis ein geringer ZnSO.j-t)berschuB vorhanden ist. Der Nd. wird in Filter- 
pressen ausgewaschen u. die filtrierte Lsg. eingedampft. Hierzu vgl. auch D. R. P. 
477 844; C. 1929. II. 3194. (D. R. P. 500 518 KI. 12o Tom 30/5. 1928, ausg. 27/6.
1930.) A l t p e t e r .

XII. 2. 92
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Brown Co., Berlin, New Hampsliire, iibert. von: Frederick W. Vogel, Schwefel- 
kohlenstoff. Das BLS enthaltende Gasgemiseh, herriihrend von der Einw. von S auf 
C-lialtiges Materiał, wird mit S02 versetzt, so dafi sich S abseheidet. Man kuhlt auf 
120—150°, um den S noch in fl. Form zu erhalten. Alsdann wird unter den Kp. des 
CS, abgekiihlt. (A. P. 1765 809 vom 22/12. 1924, ausg. 24/6. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilerstellung von Carbamaten 
und Carbonale.il aus C02 oder C02-haltigen Gasen u. fl. NH3 in Ggw. von in fl. NH3 
1. Salzen. — In einem Autoklayen werden 2000 Teile fl. NH3 mit 50 Teilen CO„ in Ggw. 
von 58 Teilen NaCl zur Umsetzung gebraclit. Nach 1 Stde. wird das uberscliiissige 
NH3 abgetrieben u. das Na-Carbamat wird mit fl. NH3 ausgewasehen. — 208 Teile 
BaCl2 werden in 2000 Teilen einer FI. gelóst, die zu gleichen Teilen N H rN 0 3 u. fl. 
NH3 enthalt. Dann werden langsam 100 Teile C02 oder 300 Teile Kalkofengas mit 
33°/0 C02 eingeleitet u. die M. wird 1 Stde. stehen gelassen. Der Nd. wird mit fl. NH3 
gewaschen, es bleibt rcines Ba-Carbamat iibrig. Durch Erhitzen des Carbamats mit 
W.-Dampf wird das entsprechende Carbonat erhalten. (F. P. 682702 vom 3/10. 1929, 

■ ausg. 2/6. 1930. D. Prior. 24/10. u. 24/11. 1928.) M. F. M u l l e r .
General Anilinę Works, Inc., New York, ubert. yon: Arthur W. Dawes, 

Cedarliill, New York, V. St. A., Darslellung ton aromalischen Aminen. Man laBt auf 
aromat. Nitroverbb. in neutraler Lsg. oder Suspension, bzw. in Ggw. von Alkali, MnS 
einwirken. — Z. B. wird m-Dinitrobenzol in wss. Suspension mit frisch gefalltem MnS 
yersetzt u. das Gemisch bis zur Beendigung der Rk. auf ca. 90° erhitzt. Man sauert 
dann mit HC1 an u. scheidet aus der Lsg. des Hydrochlorids durch Ncutralisieren das 
freie m-Nitranilin ab. An Stelle von fertigem MnS liiBt sieh auch ein Gemisch von 
MnSO., ii. der molekularen Menge Na2S verwenden. — Man lost 2,4-Dinilro-l-oxybenzol 
in W., gibt 35%ig. NaOH-Lsg. u. frisch gefalltes MnS hinzu, erwarmt bis zur Beendigung 
der Rk. auf ca. 80° u. scheidet in ublicher Weise das d-Nilro-2-amino-l-oxybenzol ab. 
(A. P. 1765 660 vom 23/2. 1929, ausg. 24/6. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. yon: Paul Dieterle, 
Buffalo, New York, Darslellung von aromalischen Aminen. Man reduziert im Kern 
keine Hydroxylgruppen enthaltende Nitroverbb. der Bzl.- oder Naphthalinreihe bei 
Ggw. oder Abwesenheit eines organ. Losungsm., wie Bzl., Solyentnaphtha oder A., 
mit Ca(OH)2 u. S, unter Zusatz eines Feu-Salzes ais Katalysator. — Das Verf. soli 
besonders wirtschaftlicli sein. Z. B. wird ein Gemisch von W., Ca(OH)2, gemahlenem S, 
etwas FeSO., u. Nitrobenzol ca. 24 Stdn. unter gutem Schiitteln ani RiiekfluB gekoclit. 
Das Gemisch wird dann mit Dampf dest. u. das Anilin in geeigneter Weise abgesehiedcn.
— 1-Nitronaphthalin wird mit W., Ca(OH)2, S, FeSO., u. Solyentnaphtha im stiihlernen 
Ruhrwerkautoklayen wahrend ca. 9 Stdn. unter Druck auf etwa 125° erhitzt. Man 
laBt dann erkalten, filtriert, wiischt den Filterriickstand mit Solyentnaphtha u. ver- 
mischt die Waschfll. mit der ursprunglich abdekantierten Solyentnaphtha. Nach dem 
Abdest. der Solyentnaphtha wird der Riickstand im Vakuum dest. Man erhiilt in 
sehr guter Ausbeute ein a-Naphthylamin yon hoher Reinheit. (A. P. 1 765 367 vom 
3/10.1927, ausg. 24/6.1930.) S c h o t t l a n d e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: William J. Hale, Midland, Michigan, V. St. A., 
Darslellung von aromalischen Aminen. Man laBt NH3 auf lialogensubstituierte aromat. 
KW-stoffe in Ggw. einer Cu-Oxjjdulyerb. u. einer Cu-Suboxydverb. einwirken. — 
Der Ersatz des Halogenatoms gegen die NH2-Gruppe erfolgt so wesentlicli sclmeller 
ais bei Verwendung von Cu"-Salzen ais Katalysatoren. Z. B. wird Chlorbenzol mit 
25%ig. wss. NH3-Lsg. im Verhaltnis von 5 Moll. wasserfreiem NH3: 1 Mol. CGH5C1 
yermischt. Zu dem Gemisch gibt man 0,1 Mol. Cu20  bzw. Cu2Cl2 u. ca. 0,1 Mol. Cu40, 
Cu3N oder Cu-Hydrid u. erhitzt im Fe-Autoklayen 5—6 Stdn. auf ca. 180°. Hierauf 
steigert man die Temp. auf 200—240° u. halt hierbei noch einige Stdn. Dann laBt 
man das Rk.-Gemisch in ein geschlossenes GefaB ab u. cntfernt durch Behandeln 
mit AlkaHhydroxyd zunachst das iiberschiissige NH3 u. dann das Anilin. Etwa nebenher 
entstandenes Phenol wird in ublicher Weise aus der alkal. Lsg. gewonnon. Analog 
erhiilt man aus Dichlorbenzolen Diaminobenzole, aus Clilortoluolen Toluidine, aus Chlor- 
naphthalinen Naphthylaminc u. aus Chloranthrachinonen Aminoantlirachinone. (A. P. 
1764 869 vom 1/3. 1926, ausg. 17/6. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Vohwinkel, und Walter Kropp, Elberfeld), Darslellung von N-Dialkylamino- 
alkylderwaten aromatischer Aminoozy- und Diaminoverbindungen, dad. gek., daB man 
Aminooxyverbb. oder Diamine der aromat. Reihe, ihre Abkommlinge oder Kern-
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substitutionsprodd. mit Ausnabme der N-Dialkylaminoalkylderiw. der Diamino- 
naplitbaline sowie der durch Sulfogruppen substituierten Diamino- u. Aminooxy- 
naphtlialine nach den hierfur iibliclien Mcthoden in solche starker bas. Polyamino- 
deriw. uberfiihrt, die dio ncu eingefuhrten N-Atome mit Hilfe aliphat. Reste an den 
aromat. Aminogruppen gebunden enthalten. — Hierzu vgl. Aust. P. 8712/1927;
C. 1929. I. 2235. Naclizutragen ist folgendes: In gleicher Weise lassen sich die nach- 
stehenden Verbb. erhalten: l-Oxy-2-methoxy-4-isopropyldidtliylaminodthylaminobenzol,
F. 80°, Kp.3 212—217°. — 3,4-Di(ithoxy-l-diisobutylaminoathylaminóbenzol (Seiten- 
kette: —NH-CHn-CHn-NfC/Hg),), Kp.0 212°. — l-Diatliylamino-4-bis-(didthylamino- 
dthyl)-aminobenzol, Kp.ls 187°. — l-Diathylaminoathoxy-2-methoxy-4-diathylamino-
dthylaminobenzol, Kp.2 218—222°. — l-Oxy-2-allyl-4-didthylaminodthylaminobenzol,
Kp.4 204—210°. Die entsprechende l-Mc.thoxyve.rb. sd. bei 2 mm bei 180—186°. — 
Aus 1-Bromanthrachinon u. asymm. Didthylathylendiamin wird durch Erhitzen im 
Olbad auf 125° wahrend 3 Stdn. in Ggw. von Pyridin u. wenig Cu-Bronze 1-Diathyl- 
aminodthylaminoanthracliinon erhalten, sehr starkę Base, U. in A., rot gefiirbt, das 
Hydrocldorid ist in W. 11. Durcb Red. der Base mit Na„SoO, in alkoh. Lsg. entsteht 
9,10-Dioxy-l-didthylaminodthylaminoantliracen. — Aus 2-Amino-9,10-dioxyphenanthren 
u, Diathylaminoathylclilorid entsteht bei 8-std. Erhitzen auf 120—130° die 2-Diathyl- 
aminodthylaminoverb., Kp.x oberhalb 250°, schwach gelbgrimes Ol, 11. in verd. Sauren, 
oxydiert sich bei Zusatz von NaOH an der Luft rasch unter Verfarbung nach Braun- 
Tiolett. (D. R. P. 499 826 KI. 12q vom 9/7. 1926, ausg. 23/6. 1930.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Herbert Schotte, Berlin- 
Reinickendorf), Verfahren zur Darstellung von symmetrisch substituierten Guanidinen, 
dad. gek., daB Isothiocyansiiureester (Rhodanester) mit Aminen, eventl. in Ggw. 
von Schwermetallsalzen, oder mit Salzen der Aminę erhitzt werden. — Athylrhodanid 
wird mit uberschiissigem Anilin in Ggw. von etwa 2 Mol. Quecksilberchlorid etwa
10 Stdn. auf 100—120° erhitzt. Von dem ungel. Quecksilberchlormercaptid wird 
abfiltriert u. die verbleibende Lsg. der W.-Dampf-Dest. unterworfeu. Durch Eindampfen 
u. Alkalizusatz erhalt man das Diplicnylguanidin vom P. 148,5°. Die Rk. geht aueh 
ohne HgCl, vor sich, docli sind die Ausbeuten geringer. — Methylrhodanid, Pb-Acetat 
u. o-Anisidln im Molverhaltnis 1 : 2 : 3  werden etwa 6 Stdn. auf 110° erhitzt. Man cr- 
halt Di-o-metlioxyphenylguanidin (F. 120°; Bromhydrat F. 196°). In gleicher Weise 
liefert Benzylrhodanid, HgCl2 und Isoamylamin, Biisoamylguanidin (Pikrat: F. 120°). 
(D. R. P. 500161 KI. 12o vom 13/9. 1927, ausg. 28/6. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung konzentrierter 
Losungen aus Aryldiazoniumborfluoriden durch Vermischen der festen Prodd. mit Alkali- 
chloriden oder A1C13 oder solchen Salzen, deren Saurerest mit der Diazoverb. ein leichter 
1. Salz bildet bzw. durch Einw. von Lsgg. der Salze auf dio festen Diazoprapp. — 
Z. B. wird das aus p-Nitranilin erhaltenc Diazoniumborfluorid (100 Teile) mit einer 
20° w. Lsg. von 230 Teilen KC1 in 600 Teilen W. behandelt, wobei vóllige Lsg. ein- 
tritt. An Stelle von KC1 laBt sich Alaun verweńden. — m-Chloranilin wird diazotiert 
u. borfluorwasserstoffsaures Na zugesetzt. Setzt man der Diazoverb. K„S04 u. W.- 
freies Na2S04 zu, so erhalt man ein in W. 1. Prod. In gleicher Weise laBt sich die Di- 
azoniumborfluorverb. von tetrazotiertem Dianisidin, ferner von 4-Nitro-2-amino-
1-methylbenzol u.m-Nitranilin inLsg.bringen.—Hierzu vgl. aueh E. P. 317 355; C.1930.
I. 892 sowie P .P . 657 041; C. 1930. I. 2009. (F. P. 672466 vom 3/4. 1929, ausg. 
28/12. 1929. D. Prior. 3/4. 1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Wuppertal-Vohwinkel, und Fritz Mietzsch, Wuppertal-Elberfeld), Darstellung 
von Derimten organischer Arsenverbindungen, dad. gek., daB man Amino- oder Alkyl- 
aminogruppen mit NH2-, OH- oder SH-Gruppen organ. As-Verbb. mit Hilfe solclier 
aliphat. Reste verkniipft, die nicht die Natur aliphat. Carbonsauren haben, oder daB 
man NH2-, OH- oder SH-Verbb., welche As-Atome noch nicht enthalten, in oben 
bezeichneter Weise durch aliphat. Reste mit NH2- oder Alkylaminogruppen verknupft u. 
nachtraglich As-Gruppen einfiihrt oder daB man Rk.-fahige Abko.mmlinge organ. 
As-Verbb. mit aliphat. Diaminen oder den Alkalisalzen von Aminoalkoholen umsetzt. — 
Hierzu vgl. E. P. 326789; C. 1930. II. 136. Nachzutragen ist folgendes: Durch Einw, 
von Diathylaminoathylchlorid (I) auf p-Nitrophenolkalium in Xylol bei 135—145° 
erhalt man 4-Nitro-l-didthylaminodtlioxybenzol, Ol, Kp.3 169—172°, welches durch Red. 
mit Fe u. verd. HC1 die entsprechende 4-Aminoyci-h. liefert, Kp.t 134—137°. Diese 
wird in HC1 mit NaN02 diazotiert u. die erhaltene. Lsg. mit einer Lsg. von sek. Na-

92*
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Arsenit in 5°/..ig- NaOH versetzt. Nach langerem Stehen wird das Harz abgetrennt, 
die Lsg. mit A. ausgesehiittelt, angesauert, noehmals ausgeathert u. die wss. Schicht 
der Red. mit NaH2P 02 unterworfen. Hierbei entstelit die Te.traarse.nve.rb. der Zus. A. 
Das Hydrochlorid bildet ein gelbes, etwas hygroskop. Pulver. — Diazotiert man
4-Amino-l-N-methyldialhylammoathylaminobe.nzol [NH2]4 • C6Hj[N(CH3)CH2 • CH2 • N •
(C2Hg)2]̂  in 90°/oig- H2SOi mit 0N 0S03H u. setzt die Lsg. nach Verdiinnen mit Eis u. 
Neutralisation mit CaC03 mit sek. Na-Arsenit um, reduzicrt liierauf zur Arsenoverb. u. 
oxydiert dieso nach Reinigung iiber das Hydrochlorid (Ausfallen der Chlf.-Lsg. der 
Base mit ath. HC1) mit H 20 2, so erhalt man die Arsinsaure der Zus. B. — Durch Einw. 
von I auf 4,4'-Dinitrodiphenyldisulfid in Ggw. von Na-Athylat wahrend 7 Stdn. u. 
anschlieBende Red. mit HC1 u. Fe-Spanen erhalt man 4-Amino-l-thiophenoldiathyl- 
aminoathylather, Kp.j 149—151°, der bei der BARTschen Rk. die Arsinsaure der Zus. C 
liefert; das mit A. aus der alkoh. Lsg. ausgefallte Hydrochlorid ist sehr hygroskop.,
E. iiber 125° (Zers.). — Zur gleichen Verb. gelangt man, wenn 4,4'-Diaminodiplienyl- 
disulfidsulfat zunachst diazotiert, die Diazoverb. der B A R T schen Rk. unterworfen 
wird, worauf man die erhaltene Arsinsaure in Ggw. von Na-Athylat mit I umsetzt. 
(D. R. P. 501088 Kl. 12q vom 25/11.1926, ausg. 12/7.1930.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresden (Erfinder: 
Wilhelm Meves und Walter Ohse), Yerfahren zur Herstellung von Sulfonsaurekalo- 
geniden aus Sulfonsiiuren, dad. gek., daB man die Sulfonsauren bei Ggw. oder Ab- 
wesenheit von Verdunnungsmitteln mit Schwefelhalogeniden oder mit Gemischen, 
welche unter Bildung von Schwefelhalogeniden reagieren kónnen, behandelt. — 250 g . 
Toluolsulfonsaure u. 50 g S werden in CCI, aufgeschwemmt u. unter Riihren u. Kiihlen 
mit Cl2 behandelt. Der S geht allmahlich in Lsg. unter gleichzeitigem Entweichen 
Ton HC1 u. S02. Nach beendeter Cl2-Aufnahme wird mit W. behandelt. Die 
CClj-Lsg. hinterlafit nach dem Verdampfen des CCli 250 g fast reinen Sulfonsaure- 
chlorids. Geht man yon p-Toluolsulfonsdure aus, so erhalt man das p-Toluolsulfonsaure- 
chlorid (F. 68°). (D. R. P. 499 052 Kl. 12o vom 6/1. 1928, ausg. 2/6. 1930.) M. F. M.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Reddelien 
und Werner Muller, Leipzig), Darslellung von 4-(fł-Oxyathylamino)-l-oxybenzol. 
(D. R. P. 501 280 Kl. 12q vom 6/12. 1927, ausg. 2/7. 1930. — C. 1929. II. 2371 
[E. P. 301808 usw.].) A l t p e t e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: Edgar C. Britton, Midland, Michigan, V. St. A., 
Reinigung von Phenylathylalkohol. Synthet. Phenylathylallcoliol ( i  Tl.) wird in 10 Tin. 
trockenem Bzl. gel. u. ein oder mehrere Moll. Phłhalsaureanhydrid zugegeben; das 
Ganze wird am RiickfluBkiihler erhitzt. Alsdann wird die k. Bzl.-Lsg. mit iiberschiissigem 
NaOH behandelt u. die Schichten yoneinander getrennt. Die wss. Schicht wird hierauf 
neutralisiert, der W.-Dampf-Dest. unterworfen, u. am SchluB der Dest. wird der Riick- 
stand mit einem oder mehreren Moll. NaOH in der Warme behandelt, mit Bzl. extrahiert 
u. das Bzl. abdest. Die Reinigung erfolgt im Sinne der Gleichungon:
1. C6H5-CH,-CH2-OH +  C0H,,(CO)„O =  C6H5(CH,)„0-C0-C6H4C00H.
2. C6H5(CH,), 0-CO C6H 1COOH +  NaOH =  C6H3(CH2)2• O• CO■ CeH4• COONa-fH20 .
3. C6H5(CH2)2-0-COC$H4-COONa-fNaOH=C6H5(CH2)2-OH+C6H4(COONa)2 .
(A. P. 1752 365 vom  9/6. 1923, ausg . 1/4. 1930.) U l l r ic h .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Diisseldorf-Oberkassel, Verfahren zur 
Herstellung von 1,2-Cineol (Eucalyptol). (D. R. P. 499 732 Kl. 12 o vom 22/8. 1928, 
ausg. 23/6. 1930. — C. 1929. II. 3252 [E. P. 317 757].) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Derimten 
des Cyclohexylbenzols durch Einw. von H 2 in Ggw. eines Katalysators auf die aus
2 Mol. Amin bzw. Phenol u. 1 Mol. eines cycl. Ketons der hydroaromat. Reihe erhalt- 
lichen Kondensationsprodd. (vgl. F. P. 648 940; C. 1929. I. 2824). Man kann die
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3-Ringverbb. auch zunachst mit Sauren in Deriw. des Tetrahydrodiphenyls umwandeln 
u. diese dann zu Hexahydroverbb. hydrieren. — Z. B. wird die 3-Ringverb. aus Cyclo- 
hexanon (I) u. Anilin mit HCI (D. 1,14) im Autoklav auf 190—200° 3 Stein, erhitzt, 
wobei Aminotelrahydrodiphenyl entsteht, Kp.12 170—190°. Dieses geht durch Einw. 
von H2 unter 30—80 at. bei 60—70° in Ggw. von Dekahydronaplithalin in p-Cyclo- 
hexylaminóbenzol iiber, Kp.13. 166°, E. 55—56°. Das Prod. aus o-Toluidin u. I wird 
mit ZrOCl2 im Vakuum auf 200—230° erhitzt, wobei ein farbloses Ol ubergeht. Der 
Riickstand wird in verd. w. HCI gel., filtriert, alkal. gemacht, extrahiert u. das Prod. 
dest., wobei 4-Amino-3-methylłetrahydrodiphenyl vom Kp.ls 183-185° ubergeht; E. des 
Acełylderiv. 169—170°. Durch Hydrierung wird die Hexahydroverb. (II) erhalten, 
Kp.16 175—177°. Zur gleichen Verb. gelangt man ausgchend von 4,4'-Diamino-3,3' - 
dimethyl-l,l'-diphenylcijclohexan durch Erhitzen mit NH4C1 im Vakuum u. an- 
schlieBende Hydrierung der Diphenylverb. — 4,4'-Diamino-3,3'dimefhyl-1,1'-diph&nyl- 
4"-meihylcydohexan Iiefert beim Erhitzen mit W.-freiem ZnCl2 auf 180° unter 15 mm 
(Temp. steigern auf zuletzt 240°) 4-Amino-3,4'-dimethyltelrahydrodip}iemjl, farbloses 
Ol, Kp-13 194—196°, E. des Acetylderiy. 163°. — Aus 4,4'-Diamino-3,3 dimethoxy- 
diphenylcyclohexan wird iiber 4-Amino-3-mcthoxylelrahydrodiphenyl durch anschlieBende 
Hydrierung das 4-Amino-3-metlioxyhexahydrodiphenyl erhalten, E. 107°, Krystalle aus 
CH3OH, Toluol oder Bzl. — In gleicher Weise laBt sich aus 4,4'-Diamino-3,3'-dichlor- 
diphenylcyclohexan das 4-Amino-3-chlorhexaliydrodiphenyl gewinnen, Kp.20 186—187°, 
farbloses Ol. — 4,4'-Diamino-3,3'-dimełhyldiphenyl-1,1'-cyclohexan geht durch Hydrie
rung in II iiber. — 4,4'-Dioxydiplienyl-l,l'-cyclohexan Iiefert beim Erhitzen mit ZnCl2 
auf 200° oder beim Einleiten von HCI-Gas in die geschmolzene M. Hexahydro-p-oxy- 
diphenyl, F. 128—129°, Krystalle aus Bzn. (F. P. 670728 vom 2/3. 1929, ausg. 4/12.
1929. D. Priorr. 2/3., 28/3. u. 30/4. 1928.) A l t p e t e r .

Newport Co., Carrollville, iibert. von: Ivan Gubelmann, Henry J. Weiłand 
und Otto Stallmann, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Hersłellung von 2-[3'-Ami- 
no-4'-alkoxybenzoyl]-benzoesauren. Die nach dem Verf. des A. P. 1665541; C. 1928.
II. 1941 erhaltlichen 2-[3'-Nitro-4'-alkoxybenzoyl]-benzoesauren werden mit Fe-Pulver 
u. verd. Saure reduziert. — Z. B. wird ein Gemisch von Fe-Pulver u. wss. CH3C02H 
auf 90—95° erhitzt u. im Verlauf von 2 bis 3 Stdn. mit W. angepasteto 2-[3'-Nitro-4'- 
methoxybenzoyl]-benzoesaure eingetragen. Man lia.lt dann weitere 2 Stdn. bei 90—95°, 
gibt dann eine wss. Na2C03-Lsg. zu der Mischung, erhitzt auf 98—100°, filtriert u. 
laBt das Filtrat in ein Gemisch von HCI 20° Eć. u. Eis einlaufen. Die Aciditiit des 
entstandenen Nd. wird durch Zugabe von Saure bzw. NaOH bis zur schwach sauren Rk. 
gegeniiber Methylrotpapier gehalten, d. li. die [H‘] soli etwas mehr ais 10-6 betragen. 
Hierauf filtriert man u. trocknet bei 100°. Die 2-[3'-Amino-4'-melhoxybenzoyl\-benzoe- 
sdure schm. nach dem Umkrystallisieren aus vcrd. A. bei 207° unter Zers. — Analog 
wird aus der Nitroverb. die 2-[3'-Amino-4'-dthoxybenzoyl]-benzoesaure aus verd. A. 
Krystalle, F. 191-—192° unter Zers., erhalten. Die Aminoathersauren bilden hellgelbe 
mkr. Krystalle, Mełhylather wl. in A., Athyldther etwas leichter 1., beide unl. in Bzl., 
Chlf. u. andern organ. Losungsmm., 1. in NaOH, Na2C03 u. NH3, wl. in verd. Mineral- 
sauren, in einem OberschuB der letzteren unter Bldg. der entsprechenden Salze 1. 
(A. P. 1762 978 vom 28/6.1926, ausg. 10/6. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

Samuel Lewis Summers, Fort Washington, V. St. A., Hersłellung von Deritaten der 
Methylendisalicylsaure (I). Hierzu vgl. A .P . 1 743 630 usw.; C. 1930.1 .1653. — Durch 
Einw. von Essigsiiureanhydrid auf eine Lsg. des Amids in Eg. wahrend 4 Stdn. unter 
RiickfluB wird das Mcłhylendiacelyldisalicylamid erhalten; Zus. CH2[C6H3(0C0CH3)4• 
(CONH2)3]2, C19H1sN20 6, 1. in A., A., unl. in W., geschmacklos. — Die Veresterung 
von I  wird durch Auflósen von 288 Teilen in 150 Teilen A., langsamen Zusatz einer 
Mischung von 60 Teilen H2S04 (66° Bć) mit 40 Teilen W. bei 70° u. anschlieBendes 
Erhitzen auf 150° am RiickfluB wahrend 2 Stdn. bewirkt. (A. PP. 1764035,
1764 036 vom 5/7. 1928, ausg. 17/6. 1930.) A l t p e t e r .

Ha!owax Co., V. St. A., JReinigung von Chlorierungsprodukten des Naphthalins. 
In geschmolzenes Naphthalin wird Cl2 eingeleitet, bis das spezif. Gew. 1,41—1,43 bei 150° 
oder im Falle weniger stark chlorierte Prodd. gewunscht werden, 1,20 betragt. Das er- 
haltene Rohprod. wird nun mit CaO, BaO, NaOH o. dgl. neutralisiert u. dann im 
Vakuum von etwa 90—150 mm dest. Die Fraktion 200—225° wird gesondert auf- 
gefangen u. nochmals chloriert. Aus der Fraktion 225—250° erhalt man ein Prod. 
vom F. 75—120° mit Cl-Geh. von 40—60%. Die Prodd. besitzen eine groBere Isolier- 
fahigkeit ais die bei gewóhnlichem Druck destillierten u. iiben auf die Haut keine
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Reizwrkg. aus. Bei der Darst. weniger chloricrtcr Prodd. fangt man die Fraktion 140 
bis 180° auf, Cl-Geh. 20—30%. (F. P. 683508 vom 18/10. 1929, ausg. 13/6. 1930. 
A . Prior. 19/10. 1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von einheitlichen 
Halogenderivaten des 1-Chloniaphthalins durch Halogenicrung der 1-Chlornaplithalin- 
8-sulfonsdure (I), worauf man gegebcnenfalls die S03H-Gruppe abspaltet oder durch 
Halogen ersetzt. — Z. B. wird I  in HCl-saurer Lsg. bei 25° mit Cl2 beliandelt, wobei 
l,4-Dichlomaphthalin-8-sulfonsaure (II) entsteht, aussalzbar, farblose Blattehen. Chlo- 
riert man bei 90—100°, so entsteht 1,4,8-Trichlomaphthalin, F. 130°. Aus H liiCt sich 
durch Erhitzen mit 50%ig. H 2SO,! unter RiickfluB 1,4-Dichlornaphthalin darstcllen, 
Krystalle aus Eg., F. 71—72°. — Durch Einw. Yon Br2 auf H bei 60° erhalt man 1,4-Di- 
chlor-8-bromnaphthalin, Krystalle aus Eg., F. 112—113°. — Aus I u. Br„ bei gewóhn- 
liclier Temp. in HCl entsteht l-Chlor-8-bromnaphthalin, F. 87—88°, welches aus der 
Lsg. ausfallt. Aus dem Filtrat wird durch Zusatz von Alkali u. Aussalzen das Na-Salz 
der l-Chlor-4-bromnaphthalin-8-sulfonsaure (III) erhalten. Spaltet man hieraus mit 
50%ig. sd. ASO.! die Sulfogruppe ab, so erhalt man l-Clilor-4-bromnaplithalin, F. 66 
bis 67°. — Aus III u. Br„ in HCl entsteht l-Chlor-4,8-dibromnaphthalin, F. 96—97°. 
Leitet man Cl2 in eino Lsg. von m  in HCl, so entsteht l,8-Dichlor-4-bromnaphthalin, 
Krystalle aus Eg., F. 114—115°. (F. P. 683792 vom 23/10. 1929, ausg. 17/6. 1930.
D. Prior. 24/10. 1928.) A l t p e t e r .

Felice Bensa, Genua, Italien, Herstellung von Halogensubstilulionsprodukten des 
Perylens und des 3,10-Perylenchinons. (D. R. P. 498 039 KI. 12 o vom 18/8. 1925, 
ausg. 17/5. 1930. — C. 1927. I. 808 [E. P. 244 739].) U l l r ic h .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Crafton, V. St. A., 
Oxydation von Fluoren durch Uberleiten mit O-haltigen Gasen iiber Katalysatoren, 
die Metallo der 5. u. 6. Gruppe des period. Systems enthalten. — Z. B. wird V20 6 in 
KOH gel. u. die Lsg. in eine Lsg. von FeSO., bei 50—60° unter heftigem Ruhren ein- 
getragen. Der Nd. wird mit W. gewaschen u. dann in W. suspendiert. Mit der Sus- 
pension wird Bimsstein bespriiht, getrocknet u. die M. mit Luft bei 350—400° be- 
handelt. Leitet man iiber diesen Katalysator bei 360—400° Fluoren (80—85%ig.) 
u. Luft im Verhaltnis 1: 30, so erhalt man in guter Ausbeute Fluorenon. Der Kata
lysator kann auch aus Mo, W, U, Cr, Ta, Nb aufgebaut werden, doch bewirken 
diese zum Teil die Bldg. von Phthalsaureanhydrid u. Maleinsaureanhydrid. In  diesen 
Fallen wird Yorteilhaft dem Rk.-Mischgas W.-Dampf zugesetzt, weil dann bei etwa 
190° die nicht fliichtige Phthalsiiure entsteht. — Verwendet man ais Katalysator 
Ag-Vanadylvanadat, hergestellt durch Verschmelzen von AgN03 mit V20 5, so wird 
ein Gemisch von Fluoren, Luft u. Dampf (1: 30: 10) bei 370—390° mit guter Ausbeute 
in Fluorenon verwandelt. Zum Katalysator kónnen hierbei die Vanadylvanadate des 
Na, K, Li, Rb, Cs zugemisclit werden. — Hierzu vgl. E. P. 315 854; C. 1929. II. 3184. 
(A. P. 1764023 vom 4/10. 1928, ausg. 17/6. 1930.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Bz-l-Bz-1'-Dibenzanthronyl, dad. gek., daB man Benzanthron (I) mit solchen Mengen 
Manganisulfat bei gewóhnlicher Temp. behandelt, daB auf 230 Teile I  19—20 Teile 
aktiyer O zur Einw. kommen. — Z. B. wird eine Lsg. von 10 Teilen I in 200 Teilen 
H 2SO., 9S%ig. mit einer Pastę von Manganisulfat in H2S04, enthaltend 0,85 Teile 
aktiver O, boi 15—20° zugegeben. Man riihrt einige Stdn. u. gieBt dann in W. Nach 
Zusatz T o n  konz. NaHS03-Lsg. kocht man auf, fiitriert u. estrahiert das Rohprod. 
mit A ., um geringe Mengen Nebenprodd. zu entfernen. Hierzu vgl. E. P. 311661;
C. 1929. II. 2512. (Schwz. P. 138589 vom 13/7. 1928, ausg. 16/5. 1930.) A l t p .

Alexander Porai-Koschitz, Leningrad, Darstellung von Furfurol, dad. gek., daB 
man Samenschalen der Sonnenblumen ohne zuvorige Zerkleinerung in an sich be- 
kannter Weise auf Furfurol verarbeitet. (D. R. P. 492 229 KI. 12 o vom 23/12. 1924, 
ausg. 3/3. 1930.) U l l r ic h .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
yon Kondensationsprodukten aus Hethylenindolinen und Formaldehyd. — Hierzu vgl.

rC-(CH3), (CHS)S • Cr----- (CH3)S
,̂ 3,'C—CH ■ CH2 • CH
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E. P. 321155; C. 1930. I. 3246. Nachzutragen ist f olgendes: Das Prod. aus 1 Mol 
,-,tT \T n —niT HCHO u. 2 Moll. l,3,3-Trimetht/l-2-methylenindolin besitzt

3 i 1 ° die Zus. I. — Durch Einw. yon 1 Mol. HCHO auf 2 Moll.
JC-(CH3).2 l,3,3,5-Tetramethyl-2-methylenindolin erhalt man eine Verb.

' t t i Y  analoger Zus., F. 150°, Nadeln aus CH3OH. In gleichor
\ Weise laBt sieh die 5,5'-Dicklorverb. yon I  herstellen

F. 153°. — Aus 2 Moll. l,3,3-Trimethyl-2-methylen-f3-naphth- 
indólin (Zus. H) u. 1 Mol. HCHO erhalt man ein Prod. vom F. 220—225°, aus 1,3,3-Tri- 
methyl-2-mcthylcn-a.-naphthindólin (Zus. HI) u. HCHO eino Verb. vom F. 180-—200°. 
(Schwz. PP. 136 380 vom 19/5. 1928, ausg. 16/1. 1930 u. 137 942, 137 943, 137 944, 
137 945 [Zus.-Patt.] vom 19/5. 1928, ausg. 16/4. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung ton Aminoalkyl- 
terbindungen durch Einw. von aromat, oder heteroeycl. Organo-Mg-Verbb. auf Amino- 
alkyl- oder Alkylaminoalkylhalogenide. — Z. B. wird durch Einw. von Diathylamino- 
dlhylcldorid (I) auf Phenylmagnesiumbromid f}-Didtliylaminoathylbenzol erhalten, Zus. 
C6HB-CH2-CH2-N(C2H5)2, Kp.10 100°. — Aus I u. Benzylmagnesiumchlorid entsteht
y-Diathylaminopropylbenzol, Kp.10117°. Aus I u. der Mg-Verb. Phenylalhylbromid wird 
ó-Diatliylaminobutylbcnzol erhalten, Zus. CGH5-[CH2].,-N(C2H5)2, Kp.10 132°. Ausgehend

yon Bromanisol entsteht durchEinw. von I auf dio Mg- 
CII2-CH2-N(C2H6)2 Verb. 4-Methoxy-l-f}-diathylaminoathylbenzol, Kp.10 
A 140°; 1,4-Dibrombenzol liefort 4-Brom-l-fi-didthyl-

aminomethylbenzol, Kp.10 140°. — Aus 1 Biol. 2-Me- 
JC-CHj thylindol entsteht durch Einw. yon Athylmagnesium-

jodid unter Abspaltung von Athan die Mg-Verb.y 
welche nach Zugabe von I u. mehrstdg. Erhitzen 
2-Melhyl-3-fi-didthylaminodlhylindol liefert (nebenst. 

Zus.), Kp.2 171°, farbloses, zahfl. Ol, das bei Behandlung mit A. zu weifien Krystallen 
erstarrt. (E. P. 307 305 vom 4/3. 1929, Auszug veroff. 1/5. 1929. D. Prior. 2/3.
1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung ton 6-Methoxy- 
8-amhwcliinolin, dad. gek., daB man 6-Me(hoxychinólin-8-carbonsdureazid dureh Er- 
warmen mit verd. Sauren unter N„- u. C02-Abspaltung zum 6-Methoxy-8-amino- 
chinolin zerlegt. Hierbei kann man aueh die aus 6-Methoxycliinolin-8-carbonsaure- 
hydrazid entstehende Suspension des Azids, ohne es in reinem Zustand abzutrennen, 
yerwenden. Hierzu ygl. E. P. 310 559; C. 1929. II. 798. (SelłW Z. P. 138594 vom
12/1. 1928, ausg. 16/5. 1930. D. Prior. 26/1. 1927.) A l t p e t e r .

I. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Herstellung ton sek.-Butyl- 
allylbarbilursdure. Zu der bereits in E. P. 244 122; C. 1927- I- 2952 beschriebenen 
Verb. gelangt man auch auf folgenden Wegen: Monoallylbarbitursdure wird in verd. 
NaOH gel. u. mit sek.-Butylbromid bei 85—90° behandelt. — sek.-ButyhnaloJisdure- 
didtliylester wird unter gutem Ruhren in Na-Athylatlsg. eingetragen u. hierauf Allyl- 
Iromid zugegoben. Man erhitzt einige Stdn. zum Sieden u. reinigt nach Abtrennen 
des NaBr den sek.-Butylallylmalonsduredidthylester durch Dest., Kp. 238—242°. 
Hieraus wird sodann in iiblicher Weise durch Kondensation mit Hanistoff u. Na- 
Athylat dio Barbitursaure hergestellt. (Schwz. PP. 137 887 yom 1/10. 1927, ausg. 
16/4. 1930 u. 138440 vom 1/10. 1927, ausg. 1/5. 1930.) A l t p e t e r .

E. Merck, Darmstadt, Herstellmig ton Verbindungen des l-Phenyl-2-methylamino- 
propan-l-ols (I), 1. dad. gek., daB man auf dieses C,C-disubstituierto Barbitursauren 
einwirken laBt, — 2. daB man dio beiden Komponenten in einem geeigneten Losungsm. 
aufeinander einwirken laBt, — 3. daB man die Komponenten, yorzugsweise in stochio- 
metr. Verhaltnissen zur Anwendung bringt u. diese Lsg. cntweder unmittelbar der 
Krystallisation iiberlaBt oder in iiblicher Weise zur Trockno bringt u. den Ruckstand 
umkrystallisiert, — 4. daB man die Salzo der obengenannten Komponenten, yorzugs
weise in stochiometr. Verhśiltnissen, der doppelten Umsetzung unterwirft u. das ent- 
standene Salz in ublicher Weise abscheidet, — 5. daB man die Komponenten oder dereń 
Salze, yorzugsweise in stochiometr. Verhaltnissen, zusammenschmilzt u. die Schmelze 
nach dem Erkalten umkrystallisiert, — 6. daB man die Komponenten, yorzugsweise 
in stochiometr. Verhaltnissen, aufeinander einwirken laBt, wobei keine Lsg. einzutreten 
braucht u. das auf diese Art entstandene Rk.-Prod. in ublicher Weise abscheidet. — 
Es lassen sich z. B. umsetzen: I  mit Didthylbarbitursdure zu einer Verb. vom F. 126 
bis 127°; ais Losungsm. dient A. oder Chlf., — I mit Atliylphenylbarbitursdure (H)
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zu einer Verb. vom F. 169—170°. — Aus Pseudo-l-phenyl-2-methylamino-propan-l-ol 
u. II erhalt man eine Verb. vom F. 150—151°. (D. R. P. 500 814 KI. 12p vom 24/1.
1928, ausg. 26/6. 1930.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaiim A.-G., Berlin, Herstellung ton Alkylderitalen des 2-Amino- 
pyridins. Zu dem Ref. nach Schwz. P. 125 963 usw.; C. 1929. II. 1075 ist folgendes 
nachzutragen: 2 - AUylaminopyridin Kp.n 108—111°. — 2 - Isoamylaminopyridin
Kp.3 105—106°. — Das 2-Diathylaminopyridin, Kp.n 82—98°, laBt sich auch gcwinnen, 
indem man 2-Aminopyridin mit NaNH, in die Na-Verb. uberfiihrt, diese mit G JISJ  
zum 2-Monoaihylaminopyridin, lielle FI., Kp.J2 95—99°, umsetzt, letzteres erneut 
mit NaNH„ u. dio Na-Verb. mit C ,flwJ behandelt. — Die Na-Verb. des 2-Isoamyl- 
aminopyridins gibt beim Behandeln mit C„H^J das dickfl. 2-AtliylisoamyUiminopyridin, 
Kp.;, 103—110°. (Oe. P. 118 232 vom 28/12. 1926, ausg. 25/6. 1930. D. Prior. 27/1.
1926.) SCHOTTLANDER.

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Max Dohrn, Berlin-Charlotten- 
burg, und Albrecht Thiele, Berlin), Darstellung ton 3,5-Dijod-N-methyl-2-oxopyridin, 
dad. gek., daB man N-Methyl-2-oxopyridin(l) mit ClJ in saurerLsg. behandelt. — Z.B. 
wird eine Lsg. von I in Eg. unter Ruhren bei 65—75° mit einer Lsg. von C1J in Eg. 
yersetzt, hierauf 2 Stdn. auf 85° erwarmt; nach 24 Stdn. wird abgesaugt, worauf 
man die Krystalle mit Eg. u. W. wascht. Das Prod., Krystalle aus 96%ig. A., schm. 
bei 226—227°, J-Gehalt 70,3°/0, wl. in h. W. verd. Sauren, unl. in Alkali, Saure. Wendet 
man weniger ais 2 Mol. ClJ an, so entsteht ais Nebenprod. ein Chlorjod-N-methyl-
2-oxopyridin vom F. 186—187°. — Dio Verb. soli ais Rontgenkontraslmittel Verwendung 
finden. (D. R. P. 500 915 KI. 12p vom 4/6. 1927, ausg. 26/6. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Winfrid Hentrich, Wiesdorf, und 
Josef Hilger, Kóln-Miilheim), Frankfurt a.M., Darstellung eines 2,4-Di-{nitrophenyl)-6- 
oxy-l,3,5-triazins, dad. gek., daB man 2,4-Diphenyl-6-oxy-l,3,5-triazin (I) mit nitrie- 
renden Mitteln behandelt. — Z. B. wird I (F. 283°) in Monohydrat T eiteilt u. bei 10° 
25%ig. Nitriersaure langsam unter Ruhren eingetropft. Nach 12 Stdn. gieBt man 
auf Eis, wascht den Nd. mit W., lost ihn in Dioxan u. setzt bis zur beginnenden 
Triibung der Lsg. W. zu. Das Prod. ist in A.,A., Bzl. unl., wl. in h. Pyridin, 11. in h. 
Dioxan, F. bei 280—281° (unscliarf). Zus. Ci5H 90 5N5. — Die Nitrierung von I laBt 
sich auch in Eg.-Lsg. mit HN03 (D. 1,45) durchfuhren. (D. R. P. 501 087 KI. 12p 
vom 1/11. 1928, ausg. 7/7. 1930.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
L. W. Ryan, Titanpigmente. Verschiedeno (jualitatcn. Die drei Titanpigmente 

auf Titandioxyd-, Ba- u. Ca-Basis. Mit Tabelle der Eigg. Vork. von Ilmenit. Titan 
in Amerika. Das erste Titanpigment. In  Norwegen. Extraktionsprozesse. (Amer. 
Paint Journ. 14. Nr. 36. 24—28. Nr. 37. 64—70. 30/6. 1930. New York.) Kónig.

H. Salvaterra, tlber Eisenseifen (Eisenko?nplexterbindungen). I. Mitt. Dar
stellung, Eigenschaften, Lóslichkeitsterhalten. Ausgangspunkt der Unters. bildeten 
Verss. des Vf.s iiber den Trockenvorgang von Eisenoxydleinolfarben, wobei evtl. ge- 
bildete Eisenseifen nicht isoliert werden konnten (C. 1930. I. 1543). Zwecks Kenntnis 
des Lsg.-Verh. der leinólsauren Eisenseifen wurden durch Fallung der Natriumsalze 
des Leinols folgende Eisenseifen hergestellt: 1. Neutrale, sehr unbestiindige Ferro- 
seifen, gewonnen durch Umsetzung mit FeS04 unter AusschluB yon Sauerstoff in 
Leuchtgasatmosphare, graugrune M., Fe-Geh. 9,13% (berechnet 9,21%); 2. bas. 
Eisenseifen wechselnder Zus., gewonnen durch Umsetzung mit FeS04 unter Luft- 
zutritt, u. 3. neutrale Ferriseifen, gewonnen durch Umsetzung mit FeCl3, rote, dickfl. M., 
Fe-Geh. 6,34% (berechnet 6,33°/p). Samtliehe drei Arten Eisenseifen sind in den 
meisten organ. Losungsmm., wie A., Chlf., PAe., Terpentinól usw., schon in der Kalte 11., 
mit Ausnahme yon A., in dem sie nur teilweise 1. sind. Ein analoges Lsg.-Verh. hatten 
bereits friiher Sc h o n  (L ie b i g s  Ann. 244 [1888]. 266) sowie Y u l t ć  u . G ib s o n  (Journ. 
Amer. chem. Soc. 24 [1902]. 215—22) festgestellt, wobei mit Ferrosalzen hergestellte, 
frisch bereitete Seifen yerwendet worden waren.

Friihere Beobachtungen deuteten darauf hin, daB frische Leinóleisenseifen beim 
Liegen an der Luft ihre Lbslichkeit yerandern. Deshalb wurden weiterhin untersucht: 
1. die oxydierten Eisenseifen, welche aus den bas. Seifen durch Luftoxydation ent
stehen, Fe-Geh. 7,23%, u. 2. dio Eisenseifen der Oxyfettsauren, gewonnen durch 
Umsetzung der Ńatriumseifen von Leinoloxyfettsauren mit FeCl3, Fe-Geh. 5,75%.
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DieOxyfettsiluren wurden aus Blei-Mangan-Firnisfilmen nach der Methode von F a h r io n  
isoliert. Es ergab sich, daB sowohl die oxydierten Eisenseifen ais auch die Seifen der 
Oxysauren in den meisten organ. Losungsmm. unl. sind. Nur Acetessigester zeigt 
partielles L6sungsveimogen, wobei Eisensalze der Ozysauren mit geringerem O-Geh. 
(20,64%) 1., mit hóherem (27,41%) unl. sind. (Ztschr. angew. Chem. 43. 620—23. 
5/7. 1930. Wien, Techn. Hochsch., Inst. f. chem. Technologie organ. Stoffe.) S c h f .

G. Gulinow, Schwarzer chromierbarer Diazofarbstoff aus Aminosulfosalicylsaure. 
Neben dem schon friihcr beschriebenen Farbstoff (C. 1929. II. 2605) Aminooxydisulfo- 
benzoesaureazo-a-Naphthylaminazo-/S-Naphthol wurde der analoge Farbstoff aus 
der Aminosulfosalicylsaure (COOH, OH, NH2, S03H : 1, 2, 5, 6) hergestellt. (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. Techn. Teil 267—73.
1929.) T a u b e .

S. Wongas, Einflup des Pigments und der Olbasis auf die Saurefestigkeit von
Farben. Vf. untersuchte den Einflufl des Pigments u. des Oles auf die Bestśindigkeit 
der Farben gegen H2SO,,. Ais bestes Pigment hat sich amerikan. Itufi erwiesen; der 
Uberzug wird sogar dureh 65%ig. H2SO, nicht angegriffen. Die nachstbeste Farbę 
war die mit Lithopon hergestellte, bzw. mit Lithopon u. RuB. An letzter Stelle stand 
Zinkwei/J. Ais Olbasis eignet sich am besten polymerisiertes Leinol; es folgen: Gemisch 
von Holzol u. Leinol, oxydiertes Leinol. Geringste Saurefestigkeit zeigte die mit 
rohem Leinol hergestellte Farbę. (Ól-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo]
1930. No. 4—5 [58—59]. 38—40. Jaroslawl.) S c h ó n f e l d .

L. Vanino, Neue Vorsćhriften zur Darslellung von Leuchtfarben. Vorschriften
zur Herst. von fiir luminograph. Zwecke verwendbaren violettblauen, blauen u. 
griinen Leuchtfarben. (Photogr. Industrie 28. 780. 16/7. 1930.) L e s z y n s k i .

Chemisclie Fabrik Pott & Co., Dresden, Herstellung von Netz-, Schaum- und 
Wasclimitteln aus Alkoholen mit mehr ais 3 C-Atomen im Molekuł, insbesondere sok. 
u. tert. Alkoholen, durch Behandlung mit stark sauren Kondensationsmitteln, wie konz.
H,SO,|, ZnCl2, A1C13, u. durch darauffolgende Sulfonierung der erhaltenen Polymeri- 
sationsprodd. von niederen KW-stoffen, die zweckmiiBig in Ggw. von niederen Fett- 
saureanhydriden oder -chloriden Yorgenommen wird, wieEssigsaureanhydrid, Milchsaure- 
anhydrid, Acetylchlorid, Propionylchlorid etc. Dio Prodd. werden insbesondere in 
der Textilindustrie u. Lederindustrie benutzt. — 500 Teile tert. Butylalkohol u. 500 Teile 
konz. H ,S04 werden unter Kuhlen gemischt u. dann auf dem W.-Bade erwarmt. Das 
Rk.-Prod. trennt sich in zwei Schichten. Die olige Schieht (370 Teile) wird einmal 
mit konz. H2SO.! gewaschen, dann mit CC14 versetzt u. mit der gleichen Gew.-Menge 
C1-S03H unter Kuhlen bei gewohnlicher Temp. sulfoniert. (E. P. 329 622 vom 15/1.
1929, ausg. 19/6. 1930. D. Prior. 28/11. 1928.) M. F. Mu ller .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Netz- und Dispergiermittel,
bestehend aus einem Gemisch eines Kondensationsprod. aus einer hoher molekularen 
organ. Saure u. einem organ Amin, das keine Sulfonsauregruppen enthalt, u. einer 
organ. Sulfonsaure, z. B. sulfonierler Ólsaure, Propylnaphthalimulfonsaure, sulfoniertem 
Petroleum oder sulfoniertenTeerolen oder Fettsaurcn mit Ausnahme von Turkischrotól, 
Naphthalinsulfonsauren oder dereń Salzen. — Z. B. wird Slearinsaureamid mit sulfonierter 
Olsaure gemischt. Das Saureamid kann auch ersetzt werden durch Olsaureanilid,
Ol-saurecyclohezylamid oder Oleyldiathylathylendiamin. Das Netzmittel kann in neutraler, 
saurer oder alkal. Lsg. benutzt werden. (E. P. 328 675 vom 31/1. 1929, ausg. 29/5.
1930.) M. F. Mu l l e r . 

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Herstellung eines neuen Kon-
densationsproduktes, dad. gek., daB man 1/2 Mol. Benzoin u. 1% Mol. Isopropylalkohol 
auf 1 Mol. Naphthalin-/3-sulfosaure in Ggw. von kondensierend wirkenden Mitteln 
(H2SO.|, Chlorsulfonsdure usw.) einwirken laBt. Das neue Prod. ist ein helles Pulver 
u. 1. sich leicht in W. Seine Lsg. besitzt ein vorzugliches Benetzungsvermógen. 
(Schwz. P. 136 544 vom 18/9. 1928, ausg. 16/1. 1930. Zus. zu Schwz. P. 130 420; 
C. 1929. II. 1471.) " U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Brodersen 
und Herbert Hempel, Dessau), Verfahren zur Herstellung von Sulfonsaure aus Fetten 
und Olen bzw. dereń Siiuren, dad. gek., daB man diese mit Chloracetylchloridsulfonsaure 
behandelt. — 100 Teile Ricinusol werden unter Ruhren bei 30—35° langsam mit 100 
bis 150 Teilen Chloracetylchloridsulfonsaure versetzt. Man ruhrt noch etwa 12—15 Stdn. 
nach u. tragt hierauf das Rk.-Gemisch in etwa 200 Teile W. von 50° ein, trennt die
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Sulfonsauro von der sauren Lsg. u. wasclit mit NaCl-haltigem W. aus. Die so gereinigtc 
Sulfonsaure kann unmittelbar oder nach einer teilweisen Neutralisation Y e r w e n d e t  

werden. (D. R. P . 501086 KI. 12o vom 27/1. 1928, ausg. 28/6. 1930.) M. F. Mu ller .
Commercial Pigments Corp., New York, iibert. yon: Joseph BlumenJeld, 

Paris, Titandioxyd enthaltende Pigmenłe. Man misclit Ti02 mit einer Lsg. eines Erd- 
alkalichlorides, um eine peptisierte Ti02-Lsg. zu erhalten; hierauf wird ein Pigment 
zugesetzt u. danach ein Koagulationsmittel. (A. P. 1766 592 vom 13/3. 1928, ausg. 
24/6. 1930.) _ ' D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Naphthalin- 
dicarbonsaureamiden durch Einw. von Naphthalindicarbonsauren, dereń COOH-Gruppen 
nicht in o- oder peri-Stellung zueinander stehen, auf Aminophenole bzw. -naphthole, 
die keine S03H- oder COOH-Gruppen enthalten u. bei denen wenigstens eino o- oder 
p-Stellung zur OII-Gruppe unbesetzt ist. — Z. B. wird Naphthalin-l,5-dicarbonsaure (I) 
mit m-Aminoplienol (II) in Dimetliylanilin (DI) gel. u. bei 70—80° P0C13 eingetropft, 
worauf man 5 Stdn. auf 110° erhitzt. Hierauf gieCt man in verd. HC1, wascht den Nd. 
mit Na2C03-Lsg. u. treibt das HI mit Dampf ab. Das entstandene Di-m-oxyphenyl- 
amid von I schm. bei 295—298°. In gleicher Weise wird die Di-p- Verb. erhalten, F. 325 
bis 330° (Zers.). Die Verbb. sind unl. in den ublichen organ. Losungsmm. Aus I  u.
2-Amino-l-methyl-4-oxybenzol wird in gleicher Weise ein Diamid vom F. 190—193° 
erhalten. — Naphtlialin-l,4-dicarbonsdure (IV) wird mit II in III gel., worauf man bei 
60—70° PCI3 zutropft. Das erhaltene Prod. sehm. bei 270—273°. Die Umsetzung 
kann aueh in Bzn. oder Lg. bewirkt werden, ferner ist Aceton ais Lósungsm. geeignet.
— Ferner lassen sich umsetzen: I mit 2-Amino-l-methyl-5-oxybenzol, IV mit 1-Amino-
5-oxynaphthalin, IV mit l-Amino-7-oxynaphthalin, I mit l-Amino-5-oxynaphthalin. — 
Die Prodd. zeigen Affinitiit zur vegetabil. Faser. (F. P. 683 842 vom 23/10. 1929, 
ausg. 18/6. 1930. D. Priorr. 1. u. 2/11. 1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Iłeduktions- 
produkten aus Nitrobenzoylaminoarylsulfonsauren. Durch gelinde Red. der Ausgangs- 
stoffc werden Azo- oder Azoxyvorbb. erhalten, meist gelb gefśirbte Prodd., die Affinitat 
zu Seide besitzen. Sie konnen auf der Faser diazotiert u. gekuppelt werden. — Z. B. 
wird l-Amino-4-(4'-nitrobenzoyl)-aminobenzol-2-sulfonsaure ais Na-Salz in W. mit Na2S 
in Ggw. von NaOH in eine Verb. ubergefiihrt, die von Seide unter sehwacher Gelb- 
farbung aufgenommen wird. Diazotiert man auf der Faser u. kuppelt mit 1-Plienyl-
3-methyl-5-pyrazolon (I), so erfolgt griingelbe Farbung. In gleicher Weise liiCt sich

o2n - /  >̂c o -nh</ ^ n h -c o -nh/  ^ n h -co/  \ no4
ŚOJ-I A S03II

dio entsprechende, in der 1-Aminogruppe formylierle Verb. reduzieren. — 1,4-Diam.ino- 
benzol-2-sulfonsdure wird in den NH2-Gruppen p-nitrobenzoyliert u. dann in CH3COOH 
mit Zn-Staub in der Warme behandelt. Es entsteht zunachst eine farblose Verb. 
(yermutlich Hydrazoverb.), die durch Einw. der Luft gelb wird. Das Prod., welches 
yon Seide mit blaC-grunlichgclber Farbę aufgenommen wird, liefert beim Diazoticren 
auf der Faser u. Kuppeln mit I einen wasch- u. lichtechten griinlichgelben Farbstoff. 
An Stelle der p-Nitrobenzoylverb. liiCt sich aueh die m-Nitrobenzoylverb. verwenden.
— Zu einem nach Kuppeln mit I gleichfalls griinlichgelben Farbstoff gelangt man 
durch Red. von 4,4'-Di-(4"-nitrobenzoylamino)-diphenylhamstoff-3,3'-disulfonsaure, 
(Zus. A) mit Na2S in alkal. Lsg. — Aus l,4-Di-(4'-nitróbenzoylamino)-naphtlialin-6- 
sulfonsaure erhalt man ebenfalls nach Diazotieren u. Kuppeln mit I  einen griinlich- 
gelben Farbstoff. — Geht man von l-Methyl-2-amino-4-{4'-nitrobenzoylamino)-benzol-
5-sulfonsdure (II) aus, so erhalt man nach Red. mit Glucose in alkal. Lsg. bei 70° eine 
gelbe Verb. (1. in H 2S04 mit gelber Farbę), dereń Diazoverb. nach Kuppeln mit 2-Oxy- 
naphthalin-3,6-disulfoiisdure einen scharlacliroten Farbstoff liefert. Ein Prod. mit 
gleicben Eigg. erhalt man ausgehend von der entsprechenden 3'-Nilrobenzoylverb. —
l-{4'-Nitrobenzoylaviino)-5-aminonaplithalin-3,7-disulfonsdure liefert in gleicher Weise 
ein orangerotes Prod., dessen Na-Salz in h. W. mit rótlichgelber Farbę 1. u. aussalzbar 
ist. — Wird das aus II erhaltene Red.-Prod. in wss. Aceton bei 60—65° mit iiber- 
schiissigem p-Nitrobenzoylchlorid behandelt u. darauf das Rk.-Prod. mit Na2S in alkal. 
Lsg. reduziert, so erhalt man ein Prod., das nach Diazotieren u. Kuppeln mit I einen 
griinlichgelben Farbstoff liefert. — Nach dem Verf. des Zus.-Pat. wird l-{4'-Nitro- 
benzoylaminó)-benzól-2-sulfonsdure nitriert, wobei die N 02-Gruppe Yermutlich in dio
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4-Stellung eintritt u. dann mit Na2S in alkal. Lsg. reduziert (20 Stdn., Temp. unter 20°). 
Es entsteht ein dunkelgelbes Pulver, das auf Seide nach Diazotieren u. Kuppeln mit
I  eine rótlichgelbe Fiirbung liefert. — Reduziert man l-{4'-Nilrobcnzoylamino)-'l-nitro- 
naphthalin-6-sulfonsaure, so erhalt man ein Prod., das von Seide mit hellbrauner Farbę 
aufgenommen wird u. nach Diazotieren u. Entwickeln mit I einen gelbbraunen Farb- 
stoff bildet. (E. P. 313636 vom 15/2. 1928, ausg. 11/7. 1929 u. E. P. 323710 
[Zus.-Pat.] yom 15/1. 1929, ausg. 30/1. 1930.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von 8,8'-Dioxy-l,2,2',l'-di7iaphthazin-6,6'-disulfonsaure (I). 2-Amino-8-oxynaphthalin-

6-sulfonsaure wird in verd. NaOH mit p-Toluol- 
HOij —S031I sulfonsaurechlorid auf 95° erwarmt, die Lsg. dann 

auf 18° gekuhlt u. mit NaOCl yersetzt, wobei die 
Temp. auf 20—25° durch Eiszusatz gehalten 
wird. Hierbei scheidet sich der Di-p-tolmlsulfon- 
sdureester von I (nebenst. Zus.) ab, aus welchem 
durch Verseifen mit 5°/0ig. NaOH das freio Azin 
erhalten wird; in verd. Sauren u. W. wl. mit 
gelber, in verd. Alkalien wl. mit roter, in konz. 
H 2SO., mit griiner Farbo 1. (Schwz. P. 138190 

vom 8/9. 1928, ausg. 1/5. 1930. Zus. zu Schwz. P. 136 040; C. 1930. I. 3361.) A l t p .
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Honold

Frankfurt a. M.-Fechenheim), Darstellung brauner Kiipenfarbsloffe der Benzanthron- 
reihe. (D. R. P. 498 063 KI. 22 b vom 4/3. 1928, ausg. 19/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 
495369; C. 1930. II. 633. — C. 1930. I. 2020 F . P. 664 797].) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd. Blackley b. Manchester, England, Herstellung 
von Kupenfarbstoffen der Benzanthronreihe. (D. R. P. 498 444 KI. 22 b vom 3/7. 
1928, ausg. 22/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 495116; C. 1930. II. 633. — C. 1929. I 1155 
[E. P. 298 928].) F r a n z .

Morris S. Kharasch, Maryland, Schneiderkreide. Man verwendet statt des
ublichen Talks Substanzon, welche in der Hitze oder beim Pressen odor nach einiger 
Zeit vorschwinden, wie z. B. Benzoesdure, H3B03, Hexachlorathan, femer Naphthaiin, 
Malon-, Phthal-, Salicylsaure, Phthalsaureanhydrid, Paraformaldehyd u. a. Vorzugs- 
weise wird ein Gemisch aus Benzoesauro mit Hexachlorathan oder auch Benzoesaure 
bzw. H3B03 allein verwendet. Man preCt sie in die iibliche Form; beim Bugeln ver- 
schwinden die Zeichen. (A. P. 1761347 vom 18/11. 1926, ausg. 3/6. 1930.) P a n k ó w .

Stanton I. Charlesworth und Arch W. Harris, Clereland, Ohio, Uberzugs- 
und Anstrichmittel fur Metalle und aiuiere Stoffe, bestehend aus einer Lsg. der Riick- 
stande, die nach dem Abdestillieren der leichtcren Bestandteile aus Gasteer bis zu 
300° im Vakuum zuriickbleiben, in Bzl. etc. (Can. P. 275 971 vom 12/3. 1927, ausg. 
29/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
P. A. Florenski, Carbolit, seine Gewinnung und Eigenschaften. Vf. hat dio mechan. 

u. chem. Eigg. verschiedener Carbolitsorten eingehend untersucht. Insbesondere 
wurden die Marken Carbolit K (Kondensationsprod. von Trikresol mit CH20), Car
bolit F  (aus Phenol u. CH,0) u. Carbolit G (durch Verd. des noch nicht erstarrten 
Carbolit K mit Fettsauren gewonnen) sehr genau eharakterisiert. Die Carbolitstruktur 
stellt ein kompliziertes disperses System dar, nach dem Disporsionsgrad nehmen die 
Marken F, K, G eine Mittelstellung ein; sie sind ais erstarrte Emulsionen, bestehend 
aus einer teerartigen Grundmasso, die mit kugelartigen Gebilden ausgefullt ist, an- 
zusehen. Der D. nach bilden die Carbolite die Reihe: F >  G >  K. Hartę nach 
B r i n e l l  K >  G >  F. Dehnbarkeit: F  >  K >  G. Das Trocknen der Carbolite ist 
teilweise ein umkehrbarer ProzeC, soweit keine zu hoho Temp. angewandt wurde. 
Beim Befeuchten nimmt das Gewicht u. Vol. wieder zu. Anilin, Bzl., CS2, Bzn., Ter- 
pentinól u. Sonnenblumenól sind ohne Einw. auf Carbolite. Bei Einw. von Aceton 
zerfallen samtlichc Carbolitsorten zu Sehiippchen, die sich aber nicht lósen. Ebenso 
wirkt A. u. A. auf Carbolit F, wahrend K u. G unyerandert bleiben. Die Resistenz 
gegen Sauren ergibt die Reihe G >  K >  F. Die Alterung, die chem. Widerstands- 
fahigkeit u. ihre Anderung beim Erhitzen unter Luftzutritt wurde jodometr. untersucht. 
Die JZ. des Carbolit K  andert sich nicht nach Erhitzen, F  hat nach Erhitzen eine
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hóhere, G eine niedere JZ. Die Alterungsordnung ist also  G <  K <  F. Bis —80° 
zeigen C arbolite  keine aufiere Veranderung, ihre Briichigkeit nimmt aber etwas zu. 
Die Grenze der Warmeresistenz betragt fiir F  275°, fiir K 290°, fiir G 360°. Hinsiclitlich 
der Feuerfestigkeit iibertrifft Carbolit alle anderen organ. Isoliermassen. Der Warme- 
leitfahigkeitskoeffizient nimmt ab in der Reihe F  >  K >  G; spezif. Warme: F =
0,4800, K =  0,4608, G — 0,4609. Die Carbolite lassen sich in folgende triboelektr. 
Reihe einordnen: +G , K, F, Furo, Pr. — Ober DEE., den elektr. Widerstand, Licht- 
bestandigkeit der Carbolite vgl. naheres im Original. Die DE. ist kleiner ais bei Bakelit. 
Hinsichtlieh des elektr. Widerstandes steht Carbolit F  auf gleicher Linie mit Celluloid 
u. Fiber. K entspricht paraffiniertem Holz, G entspricht Glimmer u. Glas. Er wird 
yon organ. Isoliermitteln in dieser Hinsicht nur yon Hartkautschuk iibertroffen. 
(U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 238. Transact. 
State Electr. Res. Inst. Nr. 21. 1— 124. 1928.) S c h ó n f e l d .

F. W. Hopkins, Harz in Farben und Fimissen. Firnisse. Synthet. Harze. 
Metali. Resinate. Schwierigkeiten u. ihre Abhilfe. Vorsehlag der Spezifizierung nach 
Paekung, Aussehen, Farbę, Saure, F., Wiirmeyerlust, Farbanderung, Form, Viscositat. 
(Amer. Paint Journ. 14. Nr. 38. 68—72. 7/7. 1930.) Konig.

Robert G. Israel, Frankfurt a. M., Verfa7iren zur Zerlegung von Harzen in ve.r- 
schiedene Bestandłtile durch Lósen in einem Losungsmittelgemisch, 1. dad. gek., daB 
die so erhaltene Harzlsg. mit einer Fl. yersetzt wird, dio mit dem einen LŚsungsm. 
in allen Yorhaltnissen mischbar ist. — 2. dad. gek., daB an Stelle einer reiren Fl. ais 
Fallungsmittel eine Salzlsg. verwendet wird. — 3. dad. gek., daB zur Erleiehterung der 
Ausscheidung des ausgefallten Harzes das Fallungsmittel mit Sauren yersetzt wird. — 
Z. B. erhitzt man 100 g Kaurikopal auf 280° u. lóst 20 g des geschmolzenen Kopals 
in einem Gemisch yon 80 ccm Bzl. u. A. (20% Bzl. enthaltend). Dann werden weitere 
100 ccm Bzl. u. unter Ruhren 400 ccm W. zugegeben. Die Lsg. trennt sieh in 2 Schichten. 
Aus der Bcnzolschicht erhalt man 5 g helles Harz. Bei Zugabe yon 20 cem HCOOH 
erzielt man schnellere Trennung der Schichten. (D. R. P. 494133 Kl. 22 h yom 13/7.
1927, ausg. 19/3. 1930.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton kiinstlichen 
Harzen, Wachsen, Balsamen o. dgl. aus Harzsauren oder freie Carbonsauren enthąltenden 
naturlichen Harzen oder Gummi durch Behandlung mit Alkylenoxyden, wie Athylen- 
oxyd oder Propylenoxyd, bei hóheren Tempp., z. B. 60—100° u. unter vermindertem 
Druck. Eyentl. werden die Prodd. noch aeyliert, z. B. mit Ameisen-, Essig- oder Phthal- 
saure oder dereń Anhydriden. Die Kond. kann auch in Ggw. von sauren Kond.-Mitteln, 
wie Borsaure, oder auch yon solchen, welche W.-entziehende Eigg. besitzen, z. B. ZnCl2. 
Die Harzsauren werden beispielsweise gewonnen aus Kolophonium, Kopalen, Schellack 
oder anderen Naturharzen. Z. B. wird aus Abietinsaure u. Athylenoxyd der Abietin- 
saureathylester gewonnen. Andererseits werden auch Esterharze aus Kolophonium 
u. Glycerin oder Glyptalharzo mit Alkylenoxyden behandelt, wobei Harze yon geringer 
Saurezahl gewonnen werden, ebenso auch Kond.-Prodd. aus Oxybenzoesauren u. 
Formaldehyd. Waehsahnliche Prodd. werden erhalten aus Adipinsaure u. mehrwertigen 
Alkoholen. An Stelle der Alkylenoxyde konnen auch die entsprechenden Halogen- 
hydrine benutzt werden. Ebenso konnen auch andere Carbonsauren, wie Phthal-, 
Bernstein-, Citronen-, Wein-, Sebacin-, Palmitin oder Stearinsaure zu den Harzsauren 
zugesetzt werden. Die Ather der Oxalkylester der Abietinsaure dienen z. B. ais Weich- 
machungsmittel fur Celluloseester oder -atherlacke. (E. P. 328190 vom 20/10. 1928, 
ausg. 22/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, Howard Houlston Morgan, 
Revelstoke, Slough, und Alan Ashby Drummond, White Cottage, Iver, Herstellung ton 
Kunstharzen und Lacken auf Olyptalbasis. Ein substituierter mehrwertiger Alkohol 
u. ein Anhydrid einer melirbas. Saure wird in Ggw. eines Fettsaureglycerinesters, 
der keine Hydroxylgruppe enthalt, in An- oder Abwesenheit eines organ. Lósungsm. 
kondensiert. Ais substituierte mehrwertige Alkohole kommen z. B. in Betracht solche, 
in denen eine oder zwei HydroxyIgruppen ersetzt sind durch Cl oder yerestert sind 
mit einer einbas. organ. Saure, z. B. Benzoesaure oder Essigsaure, beispielsweise Glycerin- 
monobenzoesaure oder Glycerinmono- oder -diacetin, oder in denen dio Hydroxyl- 
gruppen teilweise mit Alkyl- oder Arylgruppen yerathert sind, beispielsweise Glycerin- 
moąophenyl- oder -monotolylather. Die alkoh. Verbb. leiten sich insbesondere vom 
Glykol, Glycerin oder Erythrit ab, die Fettsaureester vom Leinol, Holzól, Perillaol,
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Sojaol, Tran oder 01ivenól. Ais Lósungsmm. dienen hydrierte Naphthaline, Bzn., 
Kerosin, Terpentin, Sohwernaphtha. — 10 Teile Phthalsdureanhydrid u. 13 Teile 
Glycerinmonobenzoesdureester werden 3 Stdn. auf 220—230° erhitzt. Dabei wird ein 
hartes Harz erlialten, das mit Leinol oder Tungól misehbar ist. — 10 Teile Phthal- 
saureanhydrid, 10 Teile Glycerinmonobenzoesaureester u. 19 Teile Holzol werden 6 bis
8 Stdn. auf 220—230° erhitzt. Das Prod. wird mit Naphtlia oder einem anderen Losungs- 
mittel zu einem Laek yerdiinnt. Wird auBerdem noeh ein Trookenmittel zugesetzt, 
so wird z. B. ein Metalllaok erhalten, der innerhalb 1 Stde. bei 100° zu einem biegsamen 
u. gegen Lósungsmm. widerstandsfahigen Film troeknet. — 10 Teile Phthalsaure- 
anhydrid, 5 Teile Glycerin-a.-monochlorhydrin u. 20 Teile Holzol werden auf 220—230° 
2—3 Stdn. erhitzt. Dabei wird ein dunkelbraunes Prod. erhalten, das in organ. Lósungs- 
mitteln zu einem Laek gel. wird. (E. P. 329 335 vom 13/11. 1928, ausg. 12/6. 
1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung von Esterharzen 
durch Kondensation von Adipinsaure oder dereń lioheren Homologen mit Seiten- 
ketten u. einem mehrwertigen Alkohol, eventl. unter Zugabe einer ein- oder mehrbas. 
Carbonsaure. Die Pródd. sind stark piast. u. kónnen ais Zusatz zu Glyptalharzen 
<lienen. — Z. B. werden Adipinsaure u. Glycerin mehrere Stunden auf 160—165° u. 
dann weiter auf 160—180° erhitzt. — In einem anderen Beispiel wird das Gemiseh 
von Methyladipinsaureisomeren mit Glycerin u. Borsaure auf 160° erhitzt. (E. P. 
328728 vom 5/3. 1929, ausg. 29/5. 1930. Prior. 24/12. 1928.) M. F. M u l l e r .

Augustę Victor Keller, Ellesmere, Thundersley, Herstellung eines harzartigen 
Kondensationsproduhles aus Harnstoff, Thioliarnstoff oder dereń Deriiaten und festem 
polymeren Formaldehyd unter Verwendung von NaCl oder eines anderen Neutralsalzes 
ais Katalysator. — 24 Teile fein pulverisierter Harnstoff u. 10 Teile Paraformaldehyd 
werden in einem offenen GefaB auf 95—105° erhitzt; dann werden 62 Teile eines 
Fullmittels, z. B. Asbestmehl, u. geringo Mengen NaCl zugesetzt u. dio M. wird dann 
zu Ende kondensiert u. gehartet. Eventuell werden auch noch geringo Mengen Mineral- 
sauren oder wasserfreies Al- oder Th-Oxyd zugesetzt. (E. P. 328 938 vom 2/1. 1929, 
ausg. 5/6. 1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Phenól- 
aldehydlcondensationsprodukten. Zu dem Ref. nach A. P. 1707181 u. F. P. 651646;
C. 1929. II. 499 ist folgcndes naehzutragen; Das aus p-Chlorplienol u. CH20  erhaltliche 
2,2'-Dioxy-5,5'-dichlordiphenylmethan, aus Bzl. Nadeln, schm. bei 176°. — Aus 6-Chhr-l- 
methyl-3-oxybenzol u. CH„0 erhalt man ein vielleicht aus 2,2’-Dioxy-4,4'-dimethyl-5,5'- 
dichlordiphenylmethan, 6,2'-Dioxy-2,4'-dimethyl-3,5'-dichlordiphenylmethan u. 6,6'-Di- 
axy-2,2’-dimethyl-3,3'-dichlordiphenylmelhan bestehendes Gemiseh von Dimethyldiozy- 
dichlordiphenylmethanen, aus Bzl. Krystalle, F. unscharf zwisehen 132—176°, — aus 
p-Bromphenol u. GH„0 das 2,2'-Dioxy-5,5'-dibromdiphenylmethan, aus h. W., in dem 
es wl. ist, Nadeln, F. 181°, 11. in hochsd. Lg., — aus 2-Oxy-l-methyl-5-chlorbenzol u. 
CH20  das 3,3'-Dimethyl-2,2'-dioxy-5,5'-dichlordiphenylmethan, Krystalle, F. 173°, in h. 
Lg. 1., fast unl. in W., 11. in verd. NaOH, — aus 4,6-Dichlor-l,3-dioxybenzol u. C//20  
das 3,5,3',5'-Tetrachlor-2,6,2',6'-Ulraoxydiphenylmethan, Krystalle, F. 272° unter Zers., 
auch in h. W. kaum 1., in h. CH3C02H oder hochsd. Lg. zwl., in A. oder Cyclohexanon 11.,
— aus 2,4-Dichlor-l-oxybenzol u. 3-Oxy-2,4,6-trichlor-l-aldehydobenzol das 2,2'-Dioxy-
3,5,3',5'-tetracUor-3"-oxy-2",4”fi"-trichlortriphenylmethan, schon in Na2C03 1. u. aus 
der Lsg. mit CH3C02H wieder ausfallend, — aus 2,4-Dichlor-l-oxybenzol u. Benzalde- 
hyd-o-sulfonsdure das 2,2'-Dioxy-3,5,3',5'-telrachlor-2"-sulfotriphenylmethan, Na-Salz 
Krystalle, bildet mit den meisten Metallen swl. Salze, — aus p-CKlorphenwl u. Benz- 
aldehyd-o-sulfonsaure das 2,2'-Dioxy-5,5'-dichlor-2"-sulfotriphenylmethan, die freie 
Sulfonsaure u. ihr Na-Salz in W. 11., — aus 6-Chlor-l-methyl-3-oxybenzol u. Benzaldehyd-o- 
sulfonsdure ein Gemiseh von 3 isomeren Dimethyldioxydichlor-2"-sulfotriphenyl- 
methanen, namlich 2,2'-Dioxy-4,4'-dimethyl-5,5'-dichlor-, 6,2'-Dioxy-2,4'-dimethyl-3,5'- 
dichlor- u. 6,6'-IHoxy-2,2'-dimethyl-3,3'-dichlor-2"-sulfotriphenylmethan, ebenso wie das 
Na-Salz in k. W. maBig 11., in h. W. viel leichter 1., — aus 2-Oxy-l-methyl-5-chlorbenzol u. 
Benzaldehyd-o-sulfonsaure das 3,3'-Dimethyl-2,2'-dioxy-5,5'-dichlor-2''-sulfotrip}ienylme- 
than, Na-Salz in W. zll., — sowie aus p-Bromphenol u. Benzaldehyd-o-sulfonsaure das 
2,2'-Dioxy-5,5'-dibrom-2”-sulfotriphenyhnethan; Na-Salz in h. W. zll., Ba-Salz wl. 
(Schwz. PP. 137 923, 137 924, 137 925, 137 926, 137 927, 137 928, 137 929, 
138180, 138181, 138 182, 138 183 vom 16/3. 1928, ausg. 16/4. 1930. D. Prior. 
25/3. 1927. Zuss. zu Schwz. P. 135166; C. 1930. 1. 4274.) S c h o t t l a n d e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kunstmassen. Man ver- 
misclit Polyiinylester mit den Kondensationsprodd. von Phenol oder dessen Deriw. u. 
Aldeliyden oder Aldehyd abgebenden Substanzen durcli Kneten, Sehmelzen oder in 
Form der Lsgg. Man kann auch Cellulosederiw. zusetzen. — SO Teile Polyyinylacetat u. 
30 Teile Krcsol-Paraldehydkondensationsprod. in 100 Teilen A. werden mit einer 
Lsg. von 50 Teilen Nitrocellulose in 200 Teilen A., 300 Teilen Toluol u. 350 Teilen 
Butylacetat vcrmischt. Man erhiilt einen klarcn, sich nicht entmischenden Firnis. 
(F. P. 680 877 vom 27/8. 1929, ausg. 7/5. 1930. D. Prior. 5/9. 1928.) P a n k ó w .

Antoine Franęois Mathieu van Renterghem, Herstellung von Kunstzahnen u. dgl. 
Ein schmelzbares Formałdchydkondensaiionsprod., das eine dem beabsichtigten Zwecke 
entsprechende Fiirbung besitzt, wird mit Weinsdure u. A. erhitzt u. in Formen zum 
Erhiirten gebracht. (Holi. P. 21 575 vom 26/3. 1928, ausg. 15/4. 1930.) Sc h u t z .

Bakełite Corp., New York, Y. St. A., Prefimischungen mit Harnstoffharz ais 
Bindemittel, gek. durch einen Zusatz von bei 165° noch bestandigen Celluloseestem. — 
Z. B. mischt man innig 84 Teile Harnsloff, 94 Teile Paraformaldehyd, 32 Teile Cellu- 
loseacetat u. 100 Teile Holzmehi, walzt das Gemisch zu dunnen Blattern aus, wobei 
Harzbildung erfolgt, zerkleinert dio Blatter u. formt die pulvrige M. in ublicher Weise 
unter Druck u. Hitze. An Stello von Celluloseacetat kann auch schwach nitrierte Collu- 
loso Yerwendet werden, ferner konnen Plastizierungsmittel, wie Athylenglykol, Naph- 
tlialin, Dialkylester der Oxal-, W ein- oder Phthalsaure usw., zugesetzt werden. (F. P. 
670 841 vom 5/3. 1929, ausg. 5/12. 1929. E. P. 327 969 vom 12/1. 1929, ausg. 15/5. 
1930.) S a r r e .

Bakelite Corp., New York, V. St. A., PrcfSmischungen mit hartbaren Harzem ais 
Bindemittel und gcwebten Stoffen ais Fiillstoff, gek. durch den Zusatz so kleiner Gewebe- 
stiicke, daB dadurch das FlieBen der Mischung in der HeiBpresse nicht bceintiiichtigt 
wird. Die z. B. aus Zwillich bestchenden Gowebestuckclien sind nicht iiber 0,015 Zoll 
dick, 1—i y 2 Zoll lang u. 1—l 1/, Zoll breit. (Schwz. P. 136 931 vom 6/9. 1928, ausg. 
17/2. 1930.)' S a r r e .

Bakelite Corp., New York, iibert. yon: Frank P. Brock, Hinsdale, V. St. A.. 
Formbare Massen mit hartbaren Harzen ais Bindemittel. Man yermischt die Harze mit 
Fiillstoffen u. mit Farbkórpern oder gefarbten Stoffen, wie z. B. gofiirbten Holzfasern, 
wobei die Farbkorperchen in der Mischung unregelmiiBig yortoilt sind. Dann preBt man 
die Mischung durch eine Strangpresse in Zylinder-, Prismen- oder Bandform, so daB 
dio Farbkorperchen von der Punktform in die Linienform ubergehen, zerkleinert die so 
erhaltenon Korper u. yerpreBt die pulverformige M. in ublicher Weise in die endgultige 
Form, wobei eigenartige Farbeneffekte erzielt werden. (A. P. 1 747 574 vom 28/6.
1926, ausg. 18/2. 1930). Sa r r e .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Konservieren von Natur- 

und synthetischem Kautschuk. Man setzt die Alterungsschutzmittel gel. oder emulgiert 
zu den Emulsionen der Polymerisationsprodd. der Butadien-KW-stoffe oder des 
Kautschuks. Im Koagulat sind dieselben gleichmiiBig yerteilt. (F. P. 682 161 vom 5/8.
1929, ausg. 23/5. 1930. D. Prior. 5/9. 1928.) P a n k ó w .

Anodę Rubber Co., Ltd., England, Herstellung von Kautschukgegenstdnden nach 
dem Tauchverfahren. In konz., evtl. mit Vulkanisationsmitteln versetzte, auf 60—90° 
erhitzte Kautschukmilch mit einem Alkaligeh. yon 0,05% u. weniger wird kurzo Zcit, 
z. B. wenige Sekunden, eine nicht poróse Form getaucht, so daB ein fl., nicht yulkani- 
sierter Uberzug entsteht, der unter Drehen der Form getrocknet wird. Um ihn trans
parent zu machen, wird er in alkal. Lsg. erwaiint u. mit W. gewaschen. (F. P. 674 014 
vom 25/4. 1929, ausg. 22/1. 1930. E. Prior. 19/5. 1928.) P a n k ó w .

Anodę Rubber Co., Ltd., England, Herstellung von Kautscliukgegenstąnden nach 
dem Tauchverfahren. Man taucht die Form abwechselnd in Kautschukmilch u. eine 
Lsg. von CH3C02H in Bzl. Man kann ais Tauchformen auch diinnwandige, aufblas- 
bare Hohlkorper nehmen oder sie auch vor dem Tauchen mit einem Uberzug von 
einem Kautschukumwandlungsprod. yersehen. Man erhiilt glatte, wasserarme Ndd. 
(F. P. 679 588 vom 30/7. 1929, ausg. 15/4. 1930. A. Prior. 16/8. 1928.) P a n k ó w .

Soc. Belge Du Caoutchouc ffiousse, Belgien, Herstellung von porosen Kautschuk- 
massen. Man yerwendet Mischungen Yon Kautschuk u. Balata mit Vulkanisations- 
mitteln eytl. unter Zusatz von harz- oder wachsartigen Substanzen in Mengen von 5
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bis 25% der Gesamtmasse. Man legt die Mischung in gasdurchlassige Behiilter u. 
fiillt die Zwischenraume mit Sand, Holzmehl usw. aus oder rollt die plattenformige 
Mischung unter weeliselweisem Zwisehenlegen von Papier u. Metallblattern spiral- 
fórmig auf. Die Behiilter lcommen nun zur VuIkanisation in Forincn, in denen gleich- 
zeitig ein Gasdruck bis zu G00 at hergestellt wird. Wahrend des Abkiihlons Yerhindert 
der gasdurchlassige Behiilter u. das Fiillmaterial beim Nachlassen des auBeren Gas- 
drucks eine Ausdehnung der Kautschukmasse, die zu einem ZerroiBen der Zollen 
fiihren wiirde. (F. P. 682 381 vom 27/9. 1929, ausg. 27/5. 1930.) P a n k ó w .

Robert Morse Withycombe, Sydney, Australien, Hersłellung eines Kautschuk- 
iiberzuges auf Metali, Glas, Holz, Tuch u. a. Die Oberilache wird zunachst mit einer 
Kautschuklsg. bestriclien, dann eine Lage vulkanisierten Kautschuks darauf fixiert, 
u. das Werkstiick wird schlieBlich in Ggw. von trockener Hitze bei 100—500° F. vulka- 
nisiert. (Can. P. 275 439 vom 3/7. 1926, ausg. 15/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

P. Kalocsay, Budapest, Kautschukgegenstdnde mit Einlagen aus Wolfram oder 
Wolframlegierungen. Da das W auBer den besonderen physikal. Eigg., noch gegen- 
iiber den chem. Einww. der im Kautschuk befindlichen Stoffe widerstandsfiihiger ais 
Stahl ist, wird es zur Herst. von Gegenstanden aus Kautschuk benutzt. Das tlber- 
zichen mit den yerschiedensten Stoffen, -nie Kautschuk, Guttapercha, Balata, Faktis, 
Gummiregenerat kann nach bekannten Mothoden auf mannigfache Weise gescliehen. 
(Ung. P. 95 335 vom 14/6. 1927, ausg. 16/12. 1929.) G. K o n ig .

Albert Halter, Frankreich (Scine), Kautschukmischung, bestehend aus 15 g 
kurzgeschnittcnem Flachs, 150 g RuB, 750 g Kautschukabfallen, 85 g S. Die Mischung 
wird bis zum F. von S u. Kautschuk erhitzt, durchgeknetet u. beim Abkiihlen zu Platten 
geformt, dio in einem Autoklaven %  Stdn. gekocht werden. Die M. ist biegsam, 
feuerfest, nicht zersetzlich, unzerbrechlich u. kann fur Schuhsohlen u. an Autokaros- 
serien yerwendet werden. (F. P. 673 376 vom 3/8. 1928, ausg. 14/1. 1930.) P a n k ó w .

Gilbert Audouard und Louis Vexiau, Frankreich (Seine), Kunsiliches Leder 
aus Kautschuk. 2 Kautschukmischungen, die die der Narben- u. Fleischseite des 
Leders entsprecliende Farbę erhalten haben, werden zu diinnen Biattern verwalzt u. 
zwischen die Blatter mit Kautschuk impragniertes Gewebe gelegt. Durch neues 
Walzen erhalt man das kiinstliclie Leder, das durch entsprecliende Metallplatten oder 
Formen genarbt, dann geformt u. yulkanisicrt werden kann. (F. P. 668 765 vom 
14/5. 1928, ausg. 6/11.1929.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verwendung von synthe- 
tischem Kautschuk. Man venvendet die nicht destillierbaren Polymerisationsprodd. 
des Buladiens, vorzugswcisc die, welche man bei der Polymerisation in Ggw. von Latex 
erhalt, letztere auch fiir sich, zusammen mit kiinstliclien oder Naturharzen, z. B. den 
Harzen aus Kolophonium u. Athylenoxyd oder aus cycl. Ketonen. Sio eignen sich 
zur Herst. von ciast. Platten u. Biattern, Schuhsohlen, Linoleumersatz, Gewebe- 
impriignierung, Zelten, Bootiiberziigen, impragnierten Miinteln, ais Schutz fur Eisen- 
bahnschwellen, ais Erschiitterungsdampfer fur gewisse Maschinenteile, auch ais StraBen- 
pflaster. Man crliitzt beispielsweise zur Herst. von Platten eine Mischung aus 100 Teilen 
eines mit Na erlialtenen Polymerisationsprod., 1 Teil Alterungsschutz, 60 Teilen OlruB, 
50 Teilen MgO, 20 Teilen ZnO, 1 Teil S, 10 Teilen Palmól u. 1 Teil Hexenylpiperidin 
50—70 Min. auf 140°. (F. P. 667 957 vom 24/1. 1929, ausg. 25/10. 1929. D. Prior. 
25/1. 1928.) P a n k ó w .

XIII. Atheriscłie Ole; Rieclistofie.
Konrad Bournot, Fortschrille auf dem Gebiete der atlierischen Ole und der Terpene 

in den Jahren 1926, 1927 und 1928. (Ztschr. angew. Chem. 43. 361—63. 383—88. 
400—402. 3/5. 1930. Miltitz b. Lcipzig.) H. H eller .

W. Treff und P. Fantl, Bericht iiber die Fortschritte auf dem Gebiete der atherischen 
Ole und, Riechstoffe wahrend des Jalires 1929. Gedrangte Literaturiibersicht. (Mctall- 
borse 20. 1013—14. 1069—70. 1125—26. 1573—74. 1631—32. 7/5. 1930.) H . H e l l e r .

H. Stanley Redgrove, Ambergris. Ausfuhrliches Referat iiber Herkunft, Ge- 
winnung, Ausschen, wissenschaftliche Unters., verschiedene Arten, Priifung auf Echt- 
heit. (Perfumery essent. Oil Record 21. 204—08. 24/6. 1930.) E l l h e r .

—, Cypressenóle, Cyperus und die Ambranote. Es wird die Herkunft der Cypressen- 
ole, sowie des aus den Knollen der Yerschiedenen Cyperusarten in Indien gewonnenen
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Ols, ferner das Bernsleinól beschrieben. Rezepte fiir Ambrakompositionen. (Perfumery 
ossont. Oil Record 21. 212—14. 24/6. 1930.) E l l m e r .

P. Liotta, Atherisch.es Ol aus dem Stamm und der Wurzel von Citrus Bigaradia 
Risso. Im Handel findet man ath. Ole aus den Blattern u. Friichten von Citrus 
Bigaradia. Vf. hat die ath. Ole aus der Wurzel u. dem Stamm isoliert. Sie sind stroh- 
gelbc Ole, die hauptsiichlich ein echtes Terpen enthalten u. einen geringen Geh. an 
Athem haben. Die Ausbeute ist sehr gering. Vf. sieht die Theorie bestatigt, daB die 
Essenzbldg. in der Pflanze von der Wurzel zu den der Sonne am meisten ausgesetzten 
Teilen ansteigt. (Riv. Ital. Essenze Profumi 12. 15. 15/1. 1930.) W e i s s .

Natalina Galletti, tjber die technische Verarbeitung reifer und unreifer Poineranzen. 
Bei der Verarbeitung der Pomeranzen zur Gewinnung des ath. Ols fallen groCe Mengen 
Riickstande an, aus denen durch Wasserdampfdest. noch ein teehn. verwendbares, 
ath. Ol enthaltendes Prod. gewonnen werden kann. Infolge des langen Lagerns der 
Riickstande an der Luft erleidet aber das Destillat eine Zers., besonders das Linalyl- 
acetat. Es ist daher ratsam, die Riickstande nicht an der Luft, sondern in einem ge- 
eigneten Losungsm. (z. B. PAe.) lagern zu lassen. Ein anderer Weg ware die Wieder- 
veresterung des durch Zers. freigewordenen Linalvlalkohols. (Riv. It. Essenze Profumi
12. 10—11. 15/1. 1930.) W e i s s .

Beniamino Melis, Die chemische Bearbeilung des „pastaccio“ der Citronen. 
Mit pastaccio bezeichnet man die ausgepreBten Riickstande der Citronen u. anderen 
Agrumen, also die Schalen u. die inneren Hautchen. Durch Troeknen u. Extrahieren 
mit A. u. durch Aufarbeiten des unl. Riickstands lassen sich aus dem pastaccio auCer 
Citronensaure noch Fett, Nucleoalbumine, Pektinstoffe, Cellulose u. Glucose gewinnen. 
(Riv. Ital. Essenze Profumi 11. 307—12. 15/12. 1929. Palermo, Kgl. Industrie-In- 
stitut.) _ W e i s s .

M. Ssardanowski, Rektifikation von Pfefferminzol. Bei der Rektifikation von 
Pfefferminzól geht das Menthol zum SchluB iiber u. sammelt sich in den letżten Frak- 
tionen; man muB bis zum Beginn der Farben- u. Geruchsanderung des rektifizierten 
Oles rektifizieren. Die Mentholzunahme in den letzten Fraktionen hat eine Grenze: 
nachdem 87,5°/o der Gesamtmenge des Ols liberdest. sind, beginnt der Geh. an Menthol 
in den letzten Fraktionen allmahlich abzunehmen. Das gesamte rektifizierto Ol kann 
in 2 qualitativ u. quantitativ verschiedene Teile geteilt werden: Der orste u. groBere 
Teil des Destillats ist das Pfefferminzól des Handels, das in bezug auf seine chem. u. 
physikal. Konstanten den Standardnormen cntspricht; der andere geringere Teil dient 
zur Mentholgewinnung. Die teerartigen Prodd. der Rektifikation von Pfefferminzól 
sind infolge ihres Geh. an Menthol wertvolle Prodd., die in der Industrie Verwendung 
finden kónnen. (Pharmaz. Journ. 2. [ukrain.] 385—88. Juli-Aug. 1929. Techn.-chem. 
Abt. d. Unters.-Stat. f. Arzneipflanzen in Lubno.) G o in k is .

Otto Gerhardt, Kondensationen in der Chemie der Riechstoffe. I. Die Friedel- 
Craftssche Reaktion. Vf. bespricht den Mechanismus der FRiEDEL-CRAFTSschen Rk. 
in Hinblick auf ihre Wichtigkeit bei der Darst. vieler Riechstoffe u. dereń Zwischen- 
prodd. (Pseudobutylxylol, Pseudobutyl-m-kresol, Acełophenon, Benzophenon, 'p-Melhoxy- 
acetophenon, Pseudobutylxylylmethylketon, Diphenylmethan, Methyl-fi-naphthylketon). 
(Riechstoffind. 5. 67—69. Mai 1930.) E llm er .

M. Fólsch, Beitrag zur Vermeidung des Nachtriibens alkoholischer Parfiimerie- 
erzeugnisse. Vf. empfiehlt die Verwendung besonderer Tieftemperaturfiltrierapp., 
dereń Konstruktion beschrieben wird (Abb.). Besondere Widerstandsfahigkeit gegen 
tiefe Tempp. gewahren Fabrikate, die zunachst ais libersatt. Lsgg. filtriert u. dann erst 
mit dem Rest des A. aufgefiillt werden. — Ais Lósungsvermittler fur Riechstoffe in 
yerd. A. kann auch Benzylalkohol zugesetzt werden, entweder schon primar, oder ais 
nachtraglicher Zusatz nach dem Filtrieren. Beispiele u. Tabelle fiir Arbeitsweise. 
(Riechstoffind. 5. 49—51. 69—71. 88—90. Mai 1930.) E llm er .

Henri Tircoire, Frankreich, Reinigen atherischer Ole. Man behandelt die Ole in 
der Kalte mit NH3, wascht die Ole dann mit W. u. trennt schlieBlich das W. wieder 
ab. (F. P. 679 774 vom 17/12. 1928, ausg. 17/4. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. Herstellung von Estem O-ary- 
lierter oder O-aralkylierter zweiwertiger Alkohole. Die Esterifizierung erfolgt mit acy- 
lierenden Substanzen von mindestens 3 C-Atomen. — Z. B. erhitzt man 1 Mol. 1-Phen- 
oxy-2-oxydthan mit 0.6 Mol. Isovaleriansaureanhydrid u. 0,13 Mol. des Na-Salzes der 
Isovaleriansaure 8 Stdn. unter RiickfluB, kiihlt ab, wascht u. fraktioniert im Vakuum.
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Das l-Plienoxy-2-isovaleryloxydthan ist eine farblose Fl. von obstartigem Geruch,
D.15 1,033, Kp.., 135—136°. — In alinlicher Weise werden folgende Ester liergestellt 
(D. =  D.15): l-Phenoxy-2-propionyloxydthan (FI., D. 1,085, Kp.., 121°, hyaeinthen- 
artiger Geruch), l-Phemoxy-2-butyrooxyathan (FL, D. 1,06, Kp.., 129—131°, Obst- 
geruch), l-Phenoxy-2-isobutyroxyathan (FL, D. 1,053, Kp.., 125—127°, Obstgeruch),
1-Phenoxy-2-benzoyloxyathan (Krystalle, F. 64°, balsamartigcr Geruch), l-Phenoxy-
2-cinnamyloxyathan (Krystalle, F. 64°, krauterartiger Geruch), l-p-Mełhylphenoxy-
2-isobutyroxyathan (Fl., D. 1,035, Kp.3 124—125°, Ostbgeruch), l-o-Metliylplienoxy-
2-isobułyroxyałhan (Fl., D. 1,037, Kp., 128—130°, Obstgeruch), 1 - Benzyloxy-2-iso- 
butyroxyathan (Fl., D. 1,034, Kp.5 134—137°, Obstgeruch), l-Phenoxy-3-isóbutyroxy- 
propan (Fl., D. 1,023, Kp.3 138—141°, Obstgeruch). Dio Ester dienen zu Parfiim- 
zweckcn. (E. P. 327 705 vom 29/12. 1928, ausg. 8/5. 1930.) N o u v e l .

Raymond Delange, Essences naturelles et parfums. Paris: A. Colin 1930. Br.: 10 fr. 50: 
rei.: 12 fr.

A. Rolet, P lan tes a  parfum s e t plantes arom atiques. Coli. Encyclopedie viticole. Paris: 
J .-B . Bailli&re e t fils 1930. (432 S.) 8°. B r.: 18 fr.; cart. 24 fr.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
H. Ltiers, Da.s Celluloseverzuckerungsverfaliren von H. Scholler. Vf. gibt einen 

Uberblick iiber die theoret. Grundlagen des Verf. u. eine Beschreibung der ersten techn. 
Versuchsanlage der Brennerei u. PreBhefefabrik Tornescli. (Ztschr. angew. Chem. 43. 
455—58. 7/6. 1930. Miinchen, Techn. Hochschule.) Oh l e .

G. Bruhns, Das Reduktionsvermdgen der Saccharose. 10 g Saccharose scheiden 
n ach  den Verss. neben 150 mg Dextrose aus M uLLERscher Lsg. 8 mg, aus S o x h i,e t - 
scher 38 mg Cu aus. Die Verminderung der Alkalitat beim Obergang von der SoxnL E T - 
schen zur M uLLERsehen Lsg. bewirkt bei Dextrose allein eine Zunahme um 53 mg, 
in Ggw. von Saccharose aber nur 23 mg Cu, weil die Saccharose durch Bldg. von Sac- 
c h a ra t  dio SoXHLETsche Lsg. im Reduktionsvermogen d e r M uLLERsehen nahert. 
Das beobaehtete scheinbare Ansteigen der Cu-Ausscheidung durch Saccharose aus 
SoXHLETscher Lsg. in Ggw. zunehmender M engen von Hexosen ist keine vermehrte 
Oxydation d e r Saccharose, sondern eine starkere Wrkg. der durch Bldg. von Saccharat 
sehwacher alkal. gewordenen Kochmischung auf die Monosen. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 
280—81. 852—54. 874—75. 1268—69. 1467—68. 28/12. 1929. Charlottenburg.) Gd.

L. Zakarias, Die Ausgiehigke.it der Starkę. Verss. mit dem Gelatinometer von 
L u e r s  in einer von IlER lTES abgeiinderten Form an 5°/0ig. Starkekleistern. Das 
groBte ReiBgewicht benotigt Reisstiirke, die groBte ReiBzeit dagegen Kartoffelstarke. 
Je hoher die ReiBzeit, um so elastischer ist der trockene Kleister. 2°/oig-> 100° w. Starke- 
lsgg. zeigten in Filtrierpapier u. in Baumwollgewebe stark unterschiedlieho Steighóhen. 
Diese, also das Durclidringungsvermógen, sind um so hoher, je niedriger das ReiB
gewicht ist. ph der Starkekleister des Handels lag durchweg zwischen 6,5 u. 6,9. 
(Ztschr. physikal.-cliem. Materialforsch. 3. 2—8. 15/4. 1930. Prag X .) H . H e l l e r .

Commercial Alcohol Co. Ltd., England, Gemnnung von Zucker aus Cellulose 
oder diese enthaltcnden Stoffen durch Hydrolyse mittels gasfórmiger Sauren, z. B. HCJ- 
Gas, in Ggw. einer geringen Menge einer Fl. bei Tempp. oberhalb 50°, insbesondero 70°. 
(F. P. 682 252 vom 24/9.1929, ausg. 26/5. 1930. D. Prior. 2/10. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Max Stuntz, Grevenbroich, Niederrhein, Verfahren zur Verminderung des Wdrme- 
rerbrauclies in Rubenzuckerfabriken mit angegliederter Schnitzeltrocknung, dad. gek., 
daB der unter Ober druck stehende Maschinenabdampf zunachst iiberhitzt u. mit ab- 
gepreBten Riibenschnitzeln zwecks Trocknung derselben in unmittelbare Beriihrung 
gebracht wird, sodann die gesamte durch Sattigung des uberhitzten Dampfes mit dem 
den Schnitzeln entzogenen W. entstandene Dampfmenge zu Heizzwecken in der 
Zuckeifabrik verwendet wird, wobei die aus dem W.-Gehalt der Schnitzel entstandene 
zusatzliehe Dampfmenge ais Ersatz fiir Frischdampf dient. (D. R. P. 500409 Kl. 89d 
vom 4/6. 1926, ausg. 20/6. 1930.) M. F. M u l l e r .

I. Tiscłttschenko und V. Tche£ranoff, Moskau, Extraktion von Zucker aus 
Zuckerriibenschnitzeln nach einer Vorbehandlung mit gepulvertem oder gel. Atzalkali 
oder Carbonat eines Metalls der 1. oder 2. Gruppe des period. Systems, um die in dem 
Zellsaft enthaltenen freien Sauren zu neutralisieren u. auch die Sauren, die in den Gasen 

xn. 2. 93
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der Trockenkammern yorhanden waren. Der Zweck der Vorbehandlung ist eine er- 
leichtcrtc Reinigung des Saftes. (E. P. 329112 vom 11/4. 1929, ausg. 5/6.
1930.) M. F. Mu ller .

Corn Products Retining Co., New York, Verfahren zur Herstellung von kry- 
stallinischer, uasserlialtiger Dezlrose. (D. R. P. 499789 KI. 89i vom 22/7. 1923, ausg. 
1S/G. 1930. — C. 1924. I. 1118 [A. P. 1 471 347].) M. F. M u lle r .

Jam es B. Mo Nair, The differcntial analysis of starches. Chicago: Field Mus. 1030. (44 S.)
8°. pap. apply.

XV. Garungsgewerbe.
Franz Harder, Das Entkeimungsfilter im Dienste der Brauerei. Bei Anwendung 

des SEiTZschen Entkeimungsfilters (E.K.-Filter) zur Bierfiltration konnten gegeniiber 
der n. Filtration in bezug auf Geschmack u. Farbę des Bieres kaum Untersehiede 
festgestellt werden. Die Kalteempfindlichkeit nahm hingegen zu, vielleicht, weil durch 
die scharfe Filtration Sehutzkolloide entfernt werden. Wenn Kolilensaureverluste 
vermieden wurden, litt die Schaumhaltigkeit nicht. Die Haltbarkeit des Bieres stieg 
auBerordentlich, wenn auf sterile GefaCe abgefullt wurde. Dio E.K.-Filtration ver- 
ringerto aber die Widerstandsfiihigkeit gegen nachtragliche Jnfektion. (Wehschr. 
Brauerei 47. 305—09. 5/7. 1930. Trier, Brauerei C a s p a r y .)  K o l b a c h .

Faber, Die Bakterien der Oerste und die Bierherstellung. Mit Bezug auf die Arbeit 
von B e r m a n n  u. W e r t h e i m  (C. 1929. I .  2362) iiber die Bakterienflora amerikan. 
Gersten empfiehlt der Yf. dio exot. Gersten mit Kalkwasser zu waschen u. dem ersten 
Weichwasser Kalk u. etwas Chlorkalk zuzusetzen. (Brasserie et Malterie 20. 92—94. 
5/6. 1930.) K o l b a c h .

V. R. Greenstreet, Die Verwendunq von Sisalabfallen zur Alkoholerzeugung. 
Yf. hiilt nach Verss. erst eine Verarbeitung von Saften mit 8,5% Zucker fiir wirtschaft- 
lich, nicht die des Sisalblattes mit nur 3,5%. wovon 3% reduzierbar sind. Auch die 
Vergarung der Abfallcellulose des Sisalblattes, das davon 8 ,4 % , neben 3,6% verwert- 
barer, 3% Zucker u. 75% N, enthalt, ist noch nicht befriedigend gelóst. Die Abfalle 
eignen sich nur ais Brennstoff. (Malayan agricult. Journ. 18. 305. Juni 1930.) Gt>.

A. Labó, Wachholderschnaps. Beschreibung der Herst.-Weise echter Waeh-
liolderschnapse (Gin, Genever), die durch Garung der zerstampften Wachholder- 
beeren gewonnen werden, u. solcher, denen etwas Wachholderessenz nur zugesetzt 
wird, wie z. B. dem Steinhager. (Riv. Ital. Essenze Profumi 12. 19—20. 15/1. 
1930.) W e is s .

B. D. Hartong, Die Eiu-eiPgerbstoffverbindung. Im Verfolg fruherer Arbeiten
(C. 1929- I. 2363. 1930. I. 1866) wurden Beweise fur das Vorhandensein einer EiweiB- 
gerbstoffverb. im Bier erbracht. Versehiedene Agentien (Norit, Hautpulver, Faser- 
tonerde) adsorbierten in demselben Bier EiweiB u. Gerbstoff im gleichen Verhaltnis. 
Neben EiwoiB u. Gerbstoff wurde auch Kieselsaure adsorbiert, dereń Menge ebenfalls in 
einem konstanten Verhaltnis zum ausgeschiedenen Gerbstoff stand. Im Bier sind 
demnach kolloide Teilchen vorhanden, die sich aus EiweiB, Gerbstoff u. Kieselsaure 
zusammensetzen. Diese Teilchen spielen bei Triibungen eine groBe Rolle. (Wchschr. 
Brauerei 47. 295—97. 28/6. 1930. Amersfoort, Phonix-Brauerei.) K o l b a c h .

P. Petit, Die Neuiralisation der Wdsser. Die vollstandige Entfemung der Carbo- 
ńato des Brauwassers mit Hilfe von Kalkwasser kann zu leer schmeckenden Bieren 
fiihren. Es ist einfacher u. fiir den Geschmack des Bieres vorteilhafter, die Carbonate 
mit Mineralsauren zu neutralisieren, wobei eine 100%ig. Neutralisation zu vermeiden ist. 
Der optimale Neutralisationsgrad wird am besten durch prakt. Brauverss. ermittelt. 
(Brasserie et Malterie 20. 81—85. 5/6. 1930.) K o l b a c h .

W ilhelm Schaefer, Einiges iiber das osterreichische Brauerpech. Die Brauerpeche 
werden eingeteilt in 1. doppelt iiberhilzle Peche, die auch bei ungewćShnlich hohen Tempp. 
(bis zu 210°) keine Zers. erleiden, 2. transparente Peche fiir n. Anwendungstempp. u.
3. Glasuren, d. h. mit wachsartigen Prodd. praparierte Peche. (Brauer-Hopfen-Ztg. 
Gambrinus 57- 150—52. Juni 1930. Wiener-Neustadt, Harzproduktenfabrik.) K o l b .

—, tlber den Essigstich der Weine. Angaben iiber Lebensbedingungen der Essig-. 
bakterien. Erkennung u. Verhiitung, sowie Vorbeugung des Essigstiehes, Desinfektion 
der Behalter fiir die Praxis des Kiifers. (Wein u. Rebe 12. 107—09. Juli 1930.) Gd.
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W alter Obst, Die Glykosidspaltung bei der Gtirung des Senfmeliles. Kurze Darst. 
des Vorganges u. der dabei eintretenden Umsetzungen. (Dtseh. Essigind. 34. 289—90. 
18/7. 1930.) G r o s z f e l d .

Otto Hummer, Erwiderung auf den Artikel: „Kritische Bemerkungen zu Dr. Otto 
Hummers Methode zur Analyse fliissiger Stellhefe.“ Nochmalige Stellungnahme zu 
O t t o  u . H a l t e r  (C. 1930. I. 3111). (Brennerei-Ztg. 47. 105—06. 11/6. 1930.) Gd.

G. R eif“ Uber den Nachweis von Obstwein in Traubenwein nach dem Sorbitver- 
fahren. (Wein u. Rcbe 12. 116—21. Juli 1930. — C. 1930. I. 3367.) G r o s z f e l d .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
Heinrich Fincke, Bescliaffenheit und Zusammenselzung der Kakaoerzeugnisse. 

Erorterung des Wesens, der Zus., der Beschaffenheit u. des Werdeganges der Kakao- 
erzeugnisse an Hand von Tabellen u. schemat. Darst. Zu beachten ist der erhebliche 
BasenuberschuB besonders bei der Kakaoasche. (Volkserniihrung 5. 215—20. 20/7. 
1930. Kóln, Gebr. S t o l l w e r c k ,  A .-G .) G r o s z f e l d .

A. W. Otryganjew, Landwirtschaf(liche Bodenuntersuchung der Tabakanbau- 
gebiete. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy No. 395. 
Transact. Scient. Inst. Fertil. No. 73. 91—92. 1930.) S c h ó n f e l d .

Szelinski, Frischei und Lecithinriickgang. Vf. wendet sich gegen Angaben, daB 
der Lecithingeh. im Frischei rasch zuruckgęhen solle. (Chem.-Ztg. 54. 561—62. 19/7. 
1930. Dessau.) G r o s z f e l d .

G. Genin, Die neueren Fortschritte in der Chemie der Milch. Die zusammen- 
hiingende Besprechung betrifft Analyse der Milch, Faktoren, die die Milchzus. beein- 
flussen, chem., physikal. Eigg., anorgan. Bestandteile der Milch, chem. Zus. des Milch- 
fettes, der Butter, Chemie des Caseins u. der Labwrkg. an Hand neuerer Literatur* 
angaben. (Lait 10. 684—90. Juni/Juli 1930.) G r o s z f e l d .

Ch. Porcher und L. Lambert, Die fórdemde Wirkung des Bacillus Subtilis bei 
der Milćhsauregćirung. — Die liiickwandlung der Milch. B. Subtilis fordert die Milch- 
sauregarung; impft man Milch damit u. dann mit Milchsaurebakterien oder gleich- 
zeitig mit beiden, so sauert die Milch viel rascher, ais wenn nur Milchsaurebakterien 
vorliegen. B. Subtilis lost durch seine Proteasen das Casein, das er voriibergehend in 
Paracasein verwandelt u. in kleine Stuckchen zerteilt. Milchproben mit B. Subtilis 
liefern zu einem gegebcnen Zeitpunkt nach Zusatz von CaCl2 eine Fallung. — Die Riick
wandlung (rattrapage) der Milchproben dureh Ca(OH)2 oder Mg(OH)2 ist durch die 
Hohe des eingetretenen Siluregrades begrenzt, u. erfolgt nur mehr bei geringen t)ber- 
siiuerungen, bei starkeren erhalt man labarti"e Koagulationen, die zu einem mindcr- 
wertigen Prod. fiihren wurden. (Lait 10. 640—54. Juni/Juli 1930.) GROSZFELD.

Wundram, Einige Bemerkungen zu dem Artikel von Dr. Riihmekorf: „Zur Me- 
thodile der hygienischen Milchuntersuchung". Nach Vf. ist entgegen RijHMEKORF 
(C. 1930. II. 159) Milch mit viel u. sehr viel Leukocyten auf alle Falle ais verdorben 
zu beurteilen. Der Nachweis von tier. Krankheitserregern bei der Unters. von Handels- 
milch nach den ublichen Verff. berulit auf Zufallsbefunden; die Gefahrdung der Milch- 
belieferer durch Tb. oder B. abort. ist nicht groB. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 40. 429. 
15/7. 1930.) _________________  G r o s z f e l d .

Sociśtć P. Navarre & Fils, Paris, Yerfahren und Vorrichtung zum Kochen oder 
Diimpfen von Apfeln in ununterbroclienem Arbeitsgange, darin bestehend, daB der Koch- 
dampf am unteren Endo der in einem an seinem oberen Ende in freier Verb. mit der 
Atmosphiire stehenden Behiilter enthaltenen Obstsiiule mit oinem t)berdruck von 
etwa 0,2 at eingelassen wird, zum Zweck, den Koch- oder DampfprozeB bei entlasteter 
Obstsiiule durchzufuhren. Die Vorr. besteht aus einem zur Aufnahme der Apfol in 
ununterbrocliener Besohickung dienenden, oben offenen Vertikalbehalter, der an seinem 
unteren Ende mit einem vollen Boden u. mit einem an diesen Boden angeschlossenen, 
mit Regulierschieber versehenen Austrittsstutzen sowie mit einem kegelfórmigen, 
durchlochten Doppelboden ausgestattet ist, der die Obstsiiule tragt, der ferner an 
seinem nach unten gerichteten Scheitel eine in den Austrittsstutzen mimdende Offnung 
aufweist u. mit dem Tollen Boden des Beliiilters eine Kammer zum Einfiihren des 
Dampfes u. zum Auffangen der vom KochprozeB herruhrenden Safte bildet. Der Aus
trittsstutzen fiir das gedampfte Gut miindet in eine Austragsvorrichtung, welche die 
Apfel in ungequetschtem Zustande aus dem Diimpfer herausbefordeit. Das Gehause der
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Austragvorrichtung ist durch ein mit Abzapfhahn Yersehenes Rohr mit der die Obst- 
siifto auffangenden Kammer verbunden. In das Gehiiuse der Austragvorr. ist ein 
durchlochter Doppclboden zum Absondern der Obstsafte von der pulposen M. eingebaut. 
(D. R. P. 500 707 KI. 6 b vom 22/1. 1925, ausg. 24/6.1930. F. Prior. 22/1.1924.) M.F.M.

Casimir-Joseph-Franęois-Marie-Ange Borelli, Frankreich, Natriumchlorid. 
Salinensalz wird zuerst boi 200—225° einem Strom trockener Luft ausgesetzt u. nach 
dem Trocknen mit einem Gemisch von Ca3(PO.,)2 u. Na2H P04 (z. B. 1 kg Ca3(P04)2 
u. 500 g Na2H P04 auf 100 kg NaCl) versetzt. Hierdurch sollen die hygroskop. Eigg. 
des NaCl vermindcrt werden; iiberdics soli das NaCl wegen seines Geh. an P u. Ca 
therapeut. wirksam sein. (F. P. 683156 vom 22/12. 1928, ausg. 6/6. 1930.) D r e w s .

N. V. Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Calve-Delft, Delft, Holi., Her
stellung von aromalischer und zugleich haltbarer Butter. Man setzt die nach dem Aus- 
waschen von abgeschiedcnem Milclifett erhaltenen, das Aroma verursachenden Stoffe, 
wie Diacelyl u. andere Diketone enthaltende Prodd. oder solche, die in diese um- 
gewandelt werden konnen, gegebenenfalls nach Auflosen, dem ausgewaschenen Prod. 
wieder zu. (Holi. P. 21 292 vom 19/11. 1927, ausg. 17/2. 1930.) S c h u t z .

J. E. Nyrop, Kopenhagen, Behandlung von Fultermitteln. Man zerkleinert die 
gebriiuchliclien Futlermittel unter Zusatz von W. sehr fein u. zerstiiubt das emulgierte 
Prod. in lieifie Gase, die in eino Trockenkammer geschickt werden, bei 140—200°. 
(E. P. 328 905 vom 9/7. 1927, ausg. 5/6. 1930.) Schutz.

O. Mezger und J . Umbrecht, Schmelzkiise. K em pten im A llgau: Siiddeutscho Molkerei- 
Zoitung 1930. (47 S.) 8°. M. 2.50.

Henry Droop Richmond, D airy  chem istry, a  practical handbook. 3 rd  cd., rev. London: 
Griffin 1930. (490 S.) 8°. 25 s. net.

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschmittel.
F. Goldsclimidt, Die Olgewinnung und -verwerlung in friiherer Zeit. Schilderung 

der Olgewinnung im Altertum. (Chem.-Techn. Rdsch. 45. 645—46.15/7.1930.) S c h ó n f .
N. Bokow, Fettspaltung in der Seifenfabrik des „Sewkawshirmaslo“ (nordkaukas. 

Fetl- und Óltrusl) in Krasnodar. Es wird iiber dic in den letzten Jahren gemachten 
Betriebserfahrungen bei der Spaltung von Sonnenblumenol u. ,,Salormas“ (gehartetes 
Sonnenblumenol) unter Anwendung der Embanefl- u. Asneft-Konlaktsi>alter berichtet. 
Es wurde festgestcllt, daB die Gewichtsabnahme von Cu durch Fettsaurekorrosion im 
Verlaufe von 4 Monaten kaum 0,25°/0 betragt. Der Spaltungsgrad wird durch Cu nicht 
beeinfluBt u. ist dem in mit Pb ausgekleideten EisengefaBen erreichten gleich. Beide 
Fette (Salomas, Sonnenblumenol) werden durch Embaneft-Spalter (1—8 Stdn. mit 
1%, 2-mal je 3 Stdn. mit 0,25% Kontakt mit 0,4 bzw. 0,2% H2S04) unter Anwendung 
von iiberhitztem Dampf zu 95% gespalten. Mit Asneft-Kontakt wurde nur 92% 
Spaltung erzielt. Niedrige Spaltgrade (89,7%) wurden mit ungereinigten Raffinations- 
fettsiiuren erreiclit u. mit Rohólen. Bei hoherer Aciditiit des ólcs erniedrigt sich 
der zu erreichende Spaltungsgrad. Eine Vorreinigung der Ole ist von groBter Wichtig-
keit. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1930. No. 4—5 [58—59].
22—24.) _ _ SCHONFELD.

B. Tjutjunnikow, Bildung von Isoólsaure bei der Fetthydrierung. 2 Salolinmuster 
(hydriertes Sonnenblumenol), JZZ. 70,8 u. 53,1, wurden in Ggw. u. Abwesenheit 
von Ni-Katalysator im C02-Stroin auf 275—280° erhitzt. Hierbei fand nur eine ganz 
geringe Abnahme des Geh. an gesiitt. Fettsauren statt. Eine Dchydrogenisation 
findet also selbst unter diesen giinstigen Bedingungen nicht statt u. folglich aueh nicht 
bei der Hydrierung. Der Isoólsauregch. andert sich beim Erhitzen des Hartfettes 
im C02-Strome ohne Ni-Katalysator nur sehr wenig; etwas mehr in Ggw. von Ni. 
Beim Erhitzen KAHLBAUMscher Olsdure (sie enthielt 6,4% gesatt. Fettsauren nach 
B ertraM , 2,3% Linolsaure, 91,29% Olsaure nach KaufmaNN) auf 270—275° im 
C02-Strome bildeten sich 23% Isoólsaure u. eine geringe Menge einer festen ungesatt. 
Saure, die kein Hlg. zu addieren vermag, sich aber mit KMn04 oxydieren laBt. Iso- 
ólsaure geht beim Erhitzen mit Ni nur zu einem geringen Betrage in das fl. Isomere 
iiber. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1930. No. 4—5 [58—59]. 
56—60. Charków, Technolog. Inst.) S ch o n fe ld .

E. Markowicz, Trockenversuche mit Sojadl. Da zu vermuten war, daB die 
schlecliten Ergebnisse von B e lja je w  (vgl. C. 1930. I. 3842) auf die Yerwendung
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von harzsauręm Mangantrockner zuruckzufiihren sind, untersucht Vf. eine Reihe von 
Sojaólfirnissen, die durch Auflósen der verschiedensten Trockenstoffe in Sojaól u. 
V2—3/-rstd : Kochen boi 160° hergestellt waren, auf Troekenfahigkeit u. Nachldeben. 
Es ergab sich, daB 1. Sojaolfirnisse allgemein staik zum Nachkleben neigen, 2. harz- 
saure Trockner schlecht trocknend wirken u. Kachkleben begiinstigen, 3. Oberdosierung 
an Trockner zu ycrmeiden ist, 4. Resinatfilme besscr haften ais Linoleatfilme, 5. Unter- 
schiede in der Trockenkraft zwischen Co cinorseits.u. Mn u. Pb anderseits noch stiirker 
kervortretcn ais bei Leinól, G. mit Manganlinoleat besonders stark triibe u. satzbildende 
Firnisse entstclicn, 7. Mn ais Trockcnmittel fiir Sojaól nicht geeignet ist. Ais Trocken
stoffe fur Sojaólfirnis empfiehlt Vf. 0,08—0,1% Co oder 0,15% Pb +  0,07% Co. 
Sojaólfilme erwiesen sich ais bedeutend stiirker abreibbar ais Leinólfilme. Der Film 
laBt sich yerbessern, wenn man Sojaól unter C02 zu Standól eindickt, bzw. einige 
Stdn. mit C02 blast. (Farben-Ztg. 35. 2078—79. 12/7. 1930. Chem. Lab. d. Dr.
E. WlLHELMI-A.-G. Taucha.) SCHEIFELE.

Masawo Hirose und Tsuneo Shimomura, Unlersucliungen iiber polymerisiertes 
Sojabohnenol und dessen Seife. 5 Stdn. bei 290—295° im C02-Strome polymerisiertes 
Sojabohncnól hatte folgende Konstanten (in Klammern Konstanten des ursprunglięhen 
Oles): VZ. 192,7 (191,5); SZ. 19,05 (2,14); JZ. 95,23 (128,3); n»6° =  1,4790 (1,4720); 
D.30, 0,9369 (0,9173). Relative Viscositat 20°: 625,2 (47,83); Oberflachenspannung, 
40°, in Dyne/cm: 38,99 (36,92). Mol.-Gcw. 1671 (872). Die Eigg. der Fcttsiiurcn aus 
dem polymerisierten Ol: NZ. 195,6 (197,3); JZ. 195,6 (197,3); nu:i0 — 1,4712 (1,4625);
F. 27,9—28,5° (25,7—26,9°); Mol.-Gew. 385,6 (295,2); A.-unl. Bromide 0 (5,3%); 
PAe.-unl. Bromide: I. fcste 0 (reichliche Mengen), II. fl. 4,48% (0%). Das mittlere Mol.- 
Gew. der Fettsauren kann also nicht aus der NZ. berechnet werden. Gemessen an der
0.5%igen Seifenlsg. zeigt sich eine Zunahmc der Viscositiit der Seife mit fortschreitender
Polymerisation, aber lange nicht in dem MaBe, wie beim Ol selbst. Aus den Bestst. 
des Schaumyermógens u. der Oberflachenspannung folgt, daB dio Seife durch den 
PolymerisationsprozeB zwar hinsichtlich ihres Waschvermógens etwas minderwertiger 
wird, aber die Seife aus polymerisiertem Ol yerdirbt nicht an der Luft. Ferner erhóht 
Polymerisation die Festigkeit der Seife, weshalb ein Zusatz von polymerisierter Sojaól- 
seife zu Seifen mit gutem Wasch- u. Schaumvermógen, aber mit Neigung zum Briichig- 
werden, wie z. B. zur Seife aus hydriertem Sojaól, zu empfehlen ist. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 169B—72B. Mai 1930. Yoyohata, Tokyo Ind. Res. 
Inst.) S c h ó n f e l d .

J. van Loon, Die schembare Jodzahl des chinesischen Hólzoles. Dio bei Holzól 
crmittelten JZZ. sind abhangig von der angewandton Best.-Methode, von der Einw.- 
Zeit u. dem OberschuB an Halogen sowio von der Temp. Diese nicht konstanto JZ. ist 
die scheinbarc JZ. (J. v a n  L o o n , C. 1930 . I. 3502). Die wahre JZ. laBt sich nur dann 
ermitteln, wenn groBer HalogeniiborschuB angowendet u. genugend Zeit zur Ein- 
stellung des Gleichgowichts gegeben wird. Da dio wahre JZ. infolge der langen Einw.- 
Dauer fiir prakt. Zwccke weniger geeignet ist, wurde vom Vf. versucht, dio JZ.-Best. 
nach W lJS  derart abzuandorn, daB bei kurzor Einw.-Dauer das Ergebnis der Best. tu  
der wahren JZ. in ganz bestimmter Beziehung steht. Es wurde deshalb niiher gepriift
1. der EinfluB der Einw.-Zeit des WiJSschcn Reagens u. 2. der EinfluB des Halogen-
uberschusses auf die scheinbaro JZ. des Holzóls. Es ergab sich, daB 1. dio Halogen- 
anlagerung nach einigen Tagen einem Gleichgewicht zustrebt u. 2. dor Halogenuber- 
schuB von bedeutendem EinfluB auf dio JZ. ist. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, 
Harze 37. 175—77. 25/6. 1930.) Sc h e i f e l e .

J . Peiwe, Ol der Kenafsamen (Hibiscti-s cannahinus L.) und die Móglichkeit seiner 
Vczwerlung. Vf. hat die Eigg. des in den Saaten des (in der russ. Textilindustrie eine 
zunehmende Rolle spielenden) Kcnaf enthaltenen Oles naher untersucht. Der Olgeh. 
der Samen betragt 19,7—21% u. ist bei Samcn aus Mittelasien, Nordkaukasus u. 
der Krim wenig verschieden. Der Olgeh. schwankt mit der D. der Samen: Samen,
D. iiber 1, hatten einen Olgeh. von 21,24%, solche vom spezif. Gew. unter 1 16,39°/0. 
Durch Vorteilen der Samen in 10 Fraktionen nach zunehmender D. wurde festgestellt, 
daB der Olgeh. proportional der D. zunimmt. Olkonstanten: VZ. 195,23—193,8;
D.15 0,9230—0,9220; Refraktion 20° 72,5—71,0. JZ .: (Mittelasien) 93,81—95,60; 
(Nordkaukasus u. Krim) 98,54— 104,77. Die nach G run  u .  S c h ó n fe ld  gewonnenen 
Kenafólfettsauren enthielten (VARRENTRAPP, innere JZ.) 12,45% Palmitinsdure. 
7,0% Stearinsaure, 53,67% Olsaure, 22,88% Linolsdure (10,85% Glycerin). Trocknung: 
Gewichtszunahme vollendet nach 11 Tagen (bei einer Sauerstoffzahl 18,23 des ge-
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bleichten, 16,0 des ungebleichten Oles); der Film ist klebrig. Das durch Pressen ge- 
wonnene Ol erinnert an Sonnenblumenol u. kann infolge der niedrigen SZ. ohne Raf- 
fination ais Speiseol verwendet werden. Die SZ. śindert sich wenig beim Aufbewahren. 
Die aus dem Ol hergestellte Leimseife war hart u. blieb mehrere Monate unverandert 
(keine Fleckenbldg.); Schaumvermogen gut. Die K-Seife hatte halbfeste Konsistenz 
u. war vollkommen transparent. (Ol-Fett-Tnd. [russ.: Mnsloboino-Shirowoje Djelo] 
1930. No. 4—5 [58—59]. 47—56. Moskau, LeinSlstat. d. TSChA.) S c h o n f e l d .

— , Sheaniisse aus Nigeria. Es wurden Niisse des Sheabaums (Butyrospermum 
Parkii) aus verscliiedenen Teilen der Sokoto- u. Kabbaprovinzen untersucht. Dio 
Kabbaniisse (-kerne) enthalten 35,5—44,2% Ol (Shcabutler) mit 7,7—11,8% Un- 
verseifbarem. Die Sokotoniisse (-kerne) 33,9—50,2% Ol u. 5,1—11,0% Unverseifbares, 
Es wurden folgende Feststellungen gemacht: Je niedriger der Kerngeh. der Niisse, 
desto hoher ist der Geh. des Oles an Unverseifbarem. Je niedriger der Olgeh. der 
Kerne, desto hoher ist der Geh. an Unverseif barem. Jo reifer die Niisse, desto weniger 
Unverseifbares enthalt das Ol. Zwischen Form u. Farbo der Nusse u. dem Geh. des 
Ols an Unverseifbarem besteht keine Beziehung. (Buli. Imp. Inst. London 28. 123—31. 
Juli 1930.) " Sc h o n f e l d .

Masawo Hirose, Uber japanische Fischdle. II. (I. vgl. C. 1929. II. 1491.) Bcricht 
uber dio Unters. japan. Fischóle des Fangjahres 1929. Die JZZ. der aus dem eigent- 
lichen Japan (I), Hokkaido (II) u. Chosen (III) stammenden. Ole sind nachstehend 
zusammengestellt; die ubrigen Konstanten (D.154, SZ., no30, Unverseifbares) sind im 
Original nachzusehen. — Sardinenol: I  190—190,4; I I  182,3—186,8; I I I  180,6—180,7. 
•— Ileringslran: a) kleine Fische: II  131,3—147,2; Saghalien 146,1; b) groBe Fische:
II  100,9; Saghalien 101,4—102,1. — Schollenól: I I  122,8—131,4; Otaruregion 166,2.
— Lachsól: I I  157,1. — Ol des Sandaals-. II  163,9. — Dorsćhleberól: I  182,1; I I  170,6 
bis 180,5; Saghalien 162,6—177,6. — Alaska-Sei-Leberól (Pollachleberol): I I  143,2 
bis 150,8; I I I  155,2. — Iłochenleberól, Saghalien 185,2. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 33. 172B—73B. Mai 1930. Yoyohata, Tokyo Ind. Res. Inst.) SchóN FEL D .

Oskar Gilbert, Lebensfahigkeit utul Lebensdauer. Betraehtungen iiber dio Halt- 
barkeit von Seifen. Viel Harz in Grundseifen fiihrt zur Fleckenbldg. Rasierseife aus 
Talg u. Cocosól sind, selbst wenn der Talg vorgereinigt wurde, hoehstens ein Vierteljahr 
haltbar; solche aus Stearinsaure sind bestandig. Bei fl. Seifen soli das freie Alkali 
mindestens 0,15% betragen. (Osterr. Seifen-Fachbl. 11. 113—15. 178—79. 1/5. 
1930.) H . H e l l e r .

Paul Jellinek, Fehler in Toiletteseifen. Es werden die Ursachen fur Fehler in 
bezug auf Konsistenz, Geruch u. Farbę, ferner der EinfluB einzelner Riechstoffe 
( Vanillin, Eugenol, Zimtaldehyd, Indol, Anthranilsauremethylester, Benzaldehyd, Jciinst- 
licher Moschus, Heliotropin, Lavendeldl, Harze) in bezug auf Verfiirbung der Seife be- 
sprochen. Die von der deutschen Mode im Gegensatz zum Ausland geforderte weiBo 
Farbę der Seifen steht einer ausgiebigen Parfiimierung stark im Wege. (Dtsch. 
Parfumerieztg. 16. 225—27. 25/5. 1930.) E l l m e r .

W. Kind, Ver suche mit Physiol. In Emulgierungsverss. mit Physiolzusatzen 
zu W. mit 11,8° deutscher H a r te  ergaben sich keine Vorteile gegeniiber Mitteln ohno 
Physiol, das zudem einen feinen Nd. im W. bildet, der zu Inkrustierungen der Faser 
fiihren kann. (Ztschr. physikal.-chem. Materialforsch. 3. 8—9. 15/4. 1930.
Sorau.) H . H e l l e r .

L. Zakarias, Ycrsuche mit Physiol. Entgegnung zu den Mitteilungen K i n d s  
(vgl. vorst. Ref.). (Ztschr. physikal.-chem. Materialforsch. 3. 9—12. 15/4. 1930. 
Prag.) ” H . H e l l e r .

Paul Erasmus, Untersudiungen iiber die Fetlspaltung. Vf. untersuchto die Ursacho 
der oft schlecliten Spaltbarkeit von Raffinationsfettsauren. Sojadlfettsauren, roh u. 
mit 0,5% H2S04 bzw. 0,5% Alaun yorgereinigt, verhalten sich hinsichtlicli der Spalt- 
geschwindigkeit (zu 90%) wie 1: 1,4: 3,7. Vollę Spaltung wurde aber in keinem Falle 
erreicht. Der unspaltbare Rest wurde durch A.-Extraktion der in A. neutralisierten 
Fettsiiuren gewonnen. Er enthielt neben geringen Fettsauremengen u. dem Unver- 
seifbaren groBere Mengen Lactone u. Anlij-dride. So ergab z. B. die Analyse einer 
gespaltenen Fettsaure: 90,27% Fettsaure, 0,35% Fottsaure aus dem A.-Extrakt,
0,1% Fettsaure aus dem Unverseifbaren, 0,95% Ester (Glyeeride), 4,2% Unyerseif- 
bares, 3,60% Lactone u. Anhydride. Diese Anhydride (3,6%) setzen sich zusammen 
aus 0,55% Oxysaurcn liefemden Laetonen, 0,55% reversiblen u. 2,62% beim Ver- 
seifen n. Sauren liefernden Anhydriden. Die Behauptung, daB bei schlechten Fetten
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das Versagen der Spaltung bei ca. 90% Ausbeute auf einer Katal\-satorvergiftung 
beruhe, ist demnaeh ein Irrtum. Palmdlfettsdure war in kurzer Zeit zu 94% gespalten. 
Der ungespaltene Rest zeigte genau dio der EZ. entsprechende Glycerinmengc; das Ol 
kann also yollstiindig gespalten werden. Das beim Spalten von Talg, Palmol usw. 
beobachtete Sinken der JZ. ist vermutlicli auf Polymerisation zuruckzufiihren. Die 
Dunkelfarbung beim Twitehelln ist auf eine Veranderung der Pflanzenfarbstoffe u. 
auf die mit der Ggw. ungesatt. Fettsauren zusammenhangende Bldg. neuer gefarbter 
Stoffe zuriickzufuhren. Kocht man helle Stearinsdure mit Spalter-H2S04, so tritt 
keine Farbanderung ein, Olsaure dagegen farbt sich braun. Beim Koohen von Olsaure 
mit neutralem Spalter tritt keine Farbanderung ein. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 27. 201—02. 
222—23. 10/7. 1930. Mannheim.) SCHONFELD. ■

Kyosuke Nishizawa und Yasuo Matsuki, Unłersuchungen iiber das Timtchdl- 
Eeaktiy. II. Einflu/3 eines Saurezusatzes auf das Fettspaltungsrermogen der Ilantlels- 
praparate und auf das Dunkelwerden der Fettsauren. (I. vgl. C. 1929. II. 2740.) t)ber 
die Beeinflussung des Spaltungsvermogens von Idrapid, Kontakt- u. Pfeilringspallcr 
durch Sauren wird folgendes berichtet (samtliehe Verss. an mit H2SO., raffiniertem 
OIivenol bei 95° yorgenommen). Essig- u. Ameisensaure sind nur yon geringem Ein
fluB auf das Emulgierungsvermogen der Fettspalter, die Fettspaltung wird aber un- 
giinstig beeinfiufit. Oxalsaure, H2SO., u. HC1 erhohen das Fettspaltungsvermogen 
um so mehr, je hóher ihre Konz. ist (auch bei Idrapid). Idrapid wird durch starkę 
Sauren nicht, Pfeilring u. Kontakt werden ausgesalzen. Fiir jede Saure u. fiir jedes 
Reaktiv ist die Farbzunahmo der Fettsauren eine konstantę GroBe u. ist direkt pro- 
portional dem Spaltungsgrad. Sio ist arn groflten beim Pfeilringspaltcr, am niedrigśten 
bei Idrapid. Der Zusatz von H2S04 ist nicht die einzige Ursaehc des Dunkelwerdens 
der Fettsauren. Idrapid zeigte das groBte Fettspaltungsverm6gen u. stand auch hin- 
siehtlich der Farbę der Fettsauren u. sogar der Abtrennung des Glycerins an erster, 
Kontaktspalter an zweiter Stelle. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 179B 
bis 182B. Mai 1930.) S c h o n f e l d .

Kyosuke Nishizawa und Yasuo Matsuki, Untersuchungen iiber das Twitchell 
Eeaktw. III. EinfluP von Sahen und der Anderung einiger Reaklionsbedingungcn 
auf das Fetlspallungsvermdgeii der Handclspraparale und auf das Dunkelwerden der 
Fettsauren. (II. vgl. vorst. Ref.) Zusatz von Salzen, wie NaCl, Na2S04, zum Fett
spalter, gleichgiiltig ob in Ggw. oder Abwesenheit starker Sauren, hat einen sehr schad- 
lichen EinfluB auf dio Fettspaltung u. selbst bei Zusatz kleincr Salzmengen karni diese 
schadliehe Einw. nur durch groBe Mengen starker Sauren kompensiert werden. Ein 
Zusatz der Na-Salze der Fettspalter selbst war ebenfalls schadlich. Der dio Fetthydro- 
lyse fordernde EinfluB starker Sauren wird 1. auf die verseifende Wrkg. der Saure 
selbst, 2. auf die Erhóhung des Emulsionsvermogens des Reaktiys, 3. auf die Hinderung 
des tJberganges des Spalters in sein Salz zuruekgefuhrt. Zusatz yon Glycerin oder 
Fettsauren schadigt die Fettspaltung. Kleine Temp.-Unterschiede haben keinen sehr 
groBen EinfluB, die Riihrgeschwindigkeit hat dagegen einen sehr groBen EinfluB auf 
den Verlauf der Fettspaltung. Der Spaltungsgrad bei 100 Touren/Min. betrug bei 
Idrapid 29,8%, bei Kontakt 43,7%> bei Pfeilring 8,7% des bei 500 Touren beobachteten. 
Hinsichtlich der Farbę der Fettsauren wurden ahnliehe Beobachtungen gemaoht, 
wic in der 2. Mitt., jedoch nahm dio Farbzunahmo mit fortschreitender Hydrolyso 
eher ab. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 182B—84B. Mai 1930.) S c h o n f .

Ernst Schlenker, Der Begriff „Olein“. Vf. halt an seiner Definition der „techn. 
reinen Olsauro“ fest. (Soifcnsieder-Ztg. 57. 511—12. 17/7. 1930. Berlin.) H. H eller .

J. Davidsohn, Das Okin. Vf. bespricht ohno eigeno Stellungnahmo dio vor- 
sehiedenen Vorschlage zur Definition des Oleins, schlidert kurz die Analyse, die sich 
auf die Best. der SZ., VZ., EZ., JZ., der Verseifbarkeit etc. erstreckt u. die Bedeutung 
des MACKEY-Tests fiir die Best. der Feuergefahrlichkeit des Oleins. Die M a c k e y -  
Probe liefert im allgemeinen zuverlassige Resultate. Dem MACKEY-Test ist gegen- 
iiber der von KAUFMANN yorgeschlagenen Best. des Linolsauregeh. durch die Rk.-Zahl 
u. JZ. seiner Einfachheit wegen derVorzug zu geben. (Metallborse 20. 1461—62. 1519 
bis 1520. 9/7. 1930.) S c h o n f e l d .

K arl Braun, Tetrachlorathan und seine Anwendung. Tetrachlordthan ist giftig 
u. seino Verwendung in der Industrie ais Lósungsm. fiir Fette u. Ole u. zur Herst. yon 
Flugzeuglacken wegen seiner Gefahrlichkeit ausgeschaltet. Vf. warnt auch vor der 
Yerwendung in der analyt. Praxis, in wclcher os neuordings ais Ersatz fiir Toluol zur



1464 Hxvu. F e t t e ; W a c i i s e ; S e i f e n ; W a s c h m it t e l . 1930. II.

Best. von W. in Fetton, Olon, Seifen u. Waclisen empfolilcn wird. (Dtsch. Parfumorio- 
ztg. 16. 285—86. 25/6. 1930.) E l l m e r .

J. Davidsolm, Die Prufung der Fette auf JRanzigkeit. Experimentelle Priifungen 
der Rk. von K r e i s ,  sowie der von L e b b i n  neuerdings ompfohlenen Modifikation 
dieser Rk. nach W lEDHANN ergaben dio Unzuverlassigkeit aller dieser Rkk. (Chem. 
Umschau Fette, Ole, Waehse, Harze 37. 193—96. 9/7. 1930. Berlin-Schoneberg.) H. He.

E. Miehina, Vcrfeinerung der Metliodik der Jodzaldbestimmung von Leinól nach 
Margosches. Bei Anwendung der Methode von MARGOSCHES zur JZ.-Best. von 
Leinol wurden haufig sehr weit auseinandergehende Resultate erhalten; die Ursache 
der Fehlerąuellen wurde einer niiheren Unters. unterzogen. Bei langsamer Titration 
wurden hóbere JZZ. erlialten ais bei raschem Arbeiten (JZ. 205 gegen 201,2). Von 
groBem EinfluB war die Temp. des vor der Titration zugesetzten W. So ergab das- 
selbe Ol bei raseher Titration u. Tempp. des W. von 20, 35 u. 50° die JZZ. 201,2, 
203,8 u. 204,3, bei langsamer Titration 205,3, 225,6 u. 245,4. Man ersieht daraus, 
daB dio recht launenhafte MARGOSCHES-Methode eine sehr enge Umgrenzung der 
Arbeitsbedingungen erfordert. Auch der Titer der Jo d lsg . wird beim Yerd. mit W. 
durch die Temp. des W. sehr stark beeinfluBt. Sind die JZ.-Kolben nicht ganz trocken, 
so wird die JZ. stark hcrabgesetzt u. es wurde festgestellt, daB gewisse Feuchtigkeits- 
spuren im zur Lsg. des Fettes verwendeten A. eine Abnahme der JZ. zur Folgę haben, 
was darauf zuruckzufiihren ist, daB in nicht vollig absol. A. keine yollstandige Lsg. 
des Oles stattfindet. Ein 10 Tage im Exsiccator aufbewahrtes Ol zeigte eine erheblich 
niedrigero JZ. (192,7 gegen 201,2). Wurde aber das Ol nach 10-tiigigem Aufbewahren 

' 12 Stdn. bei 70° orhitzt, so stieg dio JZ. wiederum auf 200,5. Worauf diese sonder- 
bare Beobachtung zuriickgefulirt werden konnte, ist noch nicht festgestellt worden. 
Der J-t)bcrschuB ist, wie auch von anderen Autoren beobachtet wurde, von gróBtem 
EinfluB auf die JZ.-Werte; dieser EinfluB ist so groB, daB ein Ol hoherer JZ. bei An
wendung eines ungeniigenden J-Uberschusses eine niedrigere JZ. ergeben kann ais 
ein solches niedrigerer JZ. Auf Grund dieser Feststellungen schlagt Vf. fiir die JZ.- 
Best. nach M a r g o s c h e s  folgende Arbeitsweise vor: 0,1—0,12 g Leinol werden im 
getrockneten Kólbchen mit 10 ccm absol. A. oder in 15 ccm Rektifikat bei 50—60° 
gol. Frisches Ol kann sof ort, altes erst nach vorangehendem Erwarmen verwendet 
werden. Die Lsg. wird abgekuhlt, mit 25 ccm V5-n. alkoh. Jodlsg. versetzt, 200 ccm 
W. (20°) zugesetzt u. nach Durchschutteln 5 Min. stehen gelasson. Der J-UberschuB 
ist mogliebst rasch mit ł/ ,0 Na2S20 :) zuriickzutitrieren.

Yerss. iiber den E i n f l u B  d e r  A r t  d e s  T r o c k n e n s  a u f  d i e  J Z .  v o n  
L e i n o l  ergaben, daB beim Trocknen im Vakuum u. unter Luftzutritt (70°) Ole 
der gleichen JZ. erhalten wurden. Die allgemein gebrauchten VorsichtsmaBnahmen 
sind also iiberflussig. 2 Stdn. bei 130° getrocknetes Leinol hatte dagegen eine viel 
niedrigere JZ. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Sbirowoje Djelo] 1930. No. 4—5 
[5S—59]. 28—38. Omsk, Sibir. Landw. Inst.) S c h o n f e l d .

Otto Schiitte, Nairiumthiosulfat in Seifen. Vf. weist dieses nach, indem er die 
Seife mit etwas KCN erwiirmt. Es bildet sich KCNS, das in bekannter Weise mit FeCl3 
nachweisbar ist. Hydrosulfite storen nieht. In belg. Seifen haufig, konnte Thiosulfat 
nur in 2 deutschen Seifen festgestellt werden. — Bei der quantitativen NaCl-Best. in 
Seifen muB, damit Thiosulfat nicht stórt, dieses durch Ycraschen zerstort werden. 
Nur dann sind richtige Ergebnisse moglich. (Seifensieder-Ztg. 57. 527—28. 24/7. 1930. 
Hamburg, Lab. S c h u t t e  u . S c h a a l . )  H. H e l l e r .

N. Baskin, Methode zur Beslimmung des Gesamtgehaltes an starker ais Olsaure 
ungcsattigten Fettsduren in Olen und Fetten. 30 g Fett werden alkoh. verseift u. in den 
Fettsauren die Jodzahl bestimmt. Die Seife wird dann bei 290° (Olbad) 2—3 Stdn. 
lang erhitzt. Hicrauf wird erneut die Jodzahl der Fettsauren bestimmt. Dic Differenz 
zur ersten Best. wird Mutitzahl genannt. Je groBer sio ist, um so mehr starker ais Ol
saure ungesatt. Fettsauren sind yorhanden. Gegenuber der Rhodanzahl hat dio Mutit
zahl den Vorzug, daB sie auch hocliungesatt. Fettsauren, u. zwar im Verhaltnis zu dereń 
Ungesattigtheit erfaBt, wahrend die Rhodanzahl selektiv ist. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg.
27. 243—44. 25/7. 1930. Berlin, Lab. Dr. C. St i e p e l .) H. H e l l e r .

Takayuki Somiya, Beslimmung der Jodzahl von Olen und Fetten durch thermo- 
metrische Titration. (Vgl. C. 1930. II. 162.) Bei der Best. der J-Zalil, die auf der 
Wiirmeentw. von ungesatt. Fettsauren bei der Verb. mit Cl beruht, wurde eine Standard- 
lsg. von Cl Ycrwendet, die durch 2-std. Einleiten von Cl in ca. 450 ccm CC14 oder Essig- 
saure u. weiterem Zusatz von 50 ccm des Losungsm. hergestollt u. gegen roine Olsaure
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standardisiert wurde. Zur Best. wurde eine Probe, die 6—7 ccm der Standardlsg. 
entspracli, genau in  ein Rohr eingewogen u. 1—3 ccm CCI,, (bei Anwendung der Cl- 
Standardlsg. in Essigsaure) u. 10—15 ccm Essigsaure zugegeben. Darauf wurde unter 
K iih len  des Rohres langsam soviel der Standardlsg. zugefiigt, daB die Menge 0,7 bis
0,9 ccm w eniger betrug, ais durch einen  Vorvers. crmittelt w orden war. Nach Ab- 
kiih len  auf Zimmertemp. wurde d ie  Lsg. unter Yerwendung eines DEW ARschen Gefafies 
mit Standard-Cl-Lsg. durch jedesmaliges Zugeben von 0,2 oder 0,25 ccm thermometr. 
titriert; die Temp. stieg bei jeder Addition um ca. 0,5°. D ie J-Zahl des Ols oder Fettes 
betrug dann

ccm der Standardlsg. fiir 1 g Ol oder Fctt r „ , , ,
------------ -r—hi—J—Ti-----— A r----------------   X J-Zahl der Olsaure.ccm der Standartlsg. fur 1 g Olsaure

(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 174B—7GB. Mai 1930.) P o e t s c h .
B. Tjutjunnikow, Uber die Eigenscliaflen von Seifenlosungen. I. Mitt. Uber die 

Bcstimmung des Wasclitermogens. Die bisherigen Definitionen des Waschyermogens 
kranken daran, daB sie „bestimmte“ Vers.-Bedingungen zur Voraussetzung machon, 
absolute MaBe also nicht enthalten. Vf. definiert daher die GróBe des Waschyermogens 
ais die Energie, dio zur Oberwindung der zwischen Substrat u. Verschmutzung wirkenden 
Anziehungskriifte u. zur Erhaltung der Yerschmutzungen in Suspension von einem 
Waschmittel in Lsg. abgegeben wird. Diese Definition erlaubt exaktcres Arbeiten, 
wenn sie yielleicht auch noch verfriiht ist. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 27. 241—43. 25/7. 
1930. Charków, Technolog. Inst.) H. H el l e r .

J. E. Heesterman, Volumeirische Beslimmung des Fettsduregelialtcs in Wascli- 
milleln. Vf. bringt yon harter Seife 566 mg, von weicher Seife u. Seifenpulver 1,131 g 
in ein Butyrometer, 1. in W., zers. mit 1 ccm HC1, fiigt 5 Tropfen 0,5°/oig- Saponinlsg., 
aus Seifenholz bereitet, zu, erwiirmt etwa 1 Stde., zentrifugiert u. liest ab. Das Er- 
gebnis mai 20 bzw. 10 liefert den Fcttsauregeh. Genaue Arbeitsvorschrift im Original. 
Bei unbekannter Fottdichte ist das Ergebnis nur angenahert genau, inncrhalb der 
Fehlergrenze des Butyi-ometers dagegen bei Beriicksicktigung der Fettdichte. (Chem. 
Wcekbl. 27. 434—36. 19/7. 1930. Maastricht, Keurungsdienst van Waren.) Gd.

Miguel de Prado, Spanien, Extraklion ólhalliger Friichte und Kómer. Das durch 
Mahlen u. ZerreiBcn in Brei iibergefuhrte ólhaltige Gut wird durch einen porósen oder 
filtrierend wirkenden Stoff gefiilirt. Dieses Materia! liifit das Ol durchlaufen u. hiilt 
dagegen das W. oder dessen gróBtcn Teil, weil die Oberflachenspannung des W. groBer 
ist, zuruck. Ais Filtriermaterial yerwendet man Gewebe aus Ni-Draht oder Faden 
aus anderem Metali. Es konnen auch geeignete durchlochte Metallbleche yerwendet 
werden. Eine yerfahrensgemaB ausgebildete Vorr. wird bcschrieben. (F. P. 678757 
vom 19/7. 1929, ausg. 4/4. 1930.) E k g eropf .

British Glues & Chemicals Ltd., London, und R. B. Drew, Morden, Surrcy, 
Verfaliren und Apparaiur zur Ezlrakłion von Fetten aus Knochen und dgl. mit Diimpfcn 
von Fettlosungsmm. An Hand von Zeichnungen ist die App. u. der Gang des Vcrf. 
ausfiihrlich beschrieben. (E. P. 289 569 yom 3/2. 1927, ausg. 24/5. 1928.) M. F. Mu.

Edmond Tarrazi, Frankreich, NaPezlrahieren von Olivenol. Nach dem Entkernen 
der OMyen wird das Fruchtfleisch gesiebt zwecks Entfernung der Schalen. Das Ge
misch yon Fruchtfleisch u. feinst beigemischtem W. wird alsdann dekantiert u. zentri
fugiert, um das ausgezogene Fruchtfleisch abzutrennen. Das so erlialtcne Gemisch 
von W. u. Ol wird zur Abtrennung des W. geschleudert. (F. P. 679794 vom 19/12.
1928, ausg. 17/4. 1930.) E n g e r o f f .

W ilhelm Mann, London, Verseifungsverfahren. Der Fettansatz wird im Koller- 
gang gemahlen u. durchgemischt mit Na,C03 u. K„C03, beide in einem im wesentlichen 
trockenen Zustand. Der fiir die Seife erfordcrliche Feuchtigkeitsgeh. wird durch Zu- 
gabe von W. erzielt. Man kann auBerdem zur Beschleunigung des Verscifungsvorganges 
kleino Mengcn A. zufiigen. (E. P. 325 865 yom 29/10. 1928, ausg. 27/3. 1930.) Eng.

A. E. Hatfield und Achille Serre Ltd., London, Reinigung von vemnreinigter 
Seifen-Waschfliissigkeit von Waschmaschinen zwecks Wiederyerwendung durch Ver- 
riihren mit feinem, porosem Materiał, insbesondere yon geringerem spez. Gev/., z. B. 
Kieselerde, u. Filtrieren. (E. P. 289 581 vom 15/2. 1927, ausg. 24/5. 1928.) M. F. Mu.

Jam es B. Mac Nair, A study  of sonie characteristics of ycgetablc oils. Chicago: Field Mus. 
1930. (21 S.) 8°. Pap. apply.



1466 H Xvm- P a s e k - u . S p i n n s t o f f e ; P a p i e r  d s w . 1930. II.

XVIII. Paser- und SpinnstofFe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

R. Brill, Zur Kenntnis des Seidenfibroins. Da die Auswertung dos Faserróntgeno- 
gramms des naturlichen entbastoten Seidenfadens (Seidenfibroin) darauf hinwies, 
daB das Seidenfibroin ein Gemisch von mindestens zwei Proteiden sei, ist einerseits dio 
MSglichkeit gegoben, daB das Fibroin vor dem Verspinnen — also bereits in der Driiso 
der Seidenraupe — aus einem krystallin festen u. einem fl. Korper bestelit, der beim 
Erstarren der Krystallite verklcbt, andererseits ist aber auch die Moglichkeit vorhąnden, 
daB der krystalline Anteil des Seidenfibroins erst beim Festwerden des Drliseninlialts 
auskrystallisiert. Um zwisehen diesen beiden Móglichkeiten zu entscheiden, wurden dio 
folgendon Verss. ausgofiilirt: Es wurde eino lobendo Seidenraupe derart in pin aus- 
geblendetes Róntgenstrahlcnbiindel gebracht, daB eine der beiden Spinndriisen senk- 
recht żu ihrer Langsrichtung durchstrahlt wurde. Auf einer senkrecht zu der Richtung 
der Róntgenstrahlen hinter der Seidonraupo aufgestcllten photograph. Platte waren 
auch bei sehr langen Belichtungszeiten keine Rónt.geninterferenzen festzustellen. — 
Es wurde ferner ein Teil des Inhaltes einer frischen Seidenraupenspinndriiso in ein sehr 
diinnwandiges Glasrohr von etwa 1 mm Durchmesser eingeschlossen, u. zwar so, daB 
sich an beiden Enden des Driiseninhaltes noch etwas „Raupenblut“ befand. Auch 
hier ergab die róntgenograph. Unters. keinerlei Andeutung von krystallinor Substanz.
— LaBt man hingegen eine Spinndriiso eintrocknen, so erhalt man sogleich Krystall- 
interferenzen, u. zwar ein DEB YE - S CHERRER - Di agramm.

Aus diesen Vorss. folgt, daB der krystalline Anteil des Soidenfibroins. erst beim 
Festwerden auskrystallisiert, u. es ist grundsatzlich dio Moglichkeit gegeben, durch 
Beeinflussung des Krystallisationsvorganges gróBere Krystalle dieses Korpers her- 
zustellen, durch dereń Unters. dio Erforschung seiner chem. Konst. wesentlieh gefórdert 
werden konnte. — AuBerdcm ergibt sich aus den beschriebenen Verss., daB zwisehen 
dem SpinnprozeB der Seidenraupe u. dem bei der Horst, der Kunstsoido wesentlicho 
Unterschiede bestehen, denn die zur Herst. von Kunstseido verwendeten Spinnlsgg. 
besitzen im allgemeinen nicht die Eig., beim Erstarren ohne mechan. Behandlung eino 
krystallisierte Phase zu bilden. (Naturwiss. 18. 622. 4/7. 1930. Ludwigshafen, Forsch.- 
Lab. Oppau d. I. G.) L e s z y n s k i .

Michimaro Nakano, Die Wirkung rerschiedener Reagenzien auf den Zellstoff 
beim Makiem. Untersuchungen -iiber das Mahlen von Zeilsloff. VIII. (Vgl. C. 1930. 1. 
3120.) Behandelt man zunachst mit verd. Lsgg. starker Sauren unter besonderen Be- 
dingungen, so fiihrt das Mahlen einiger Zellstoffe zu einer Verminderung des Aggre- 
gationsgrades der Celluloso. Aber der Yerlust an kleinen Fasorn nimmt zu u. die Starko 
des daraus hergestellten Papieres wird horabgemindert. Benutzt man Lsgg. verd. 
Sauren ais Zermahlungsmittel, so ergibt sich dio gleieho Wrkg. wie mit reinem W. — 
Schwach xanthogeniorte Piilpen geben beim Mahlen sehr nasse Zellstoffe, konnen aber, 
wenn sie durch eino Saure zersetzt urorden sind, nur sehr schwer naB gemahlen werden. 
A.- u. Glycerinzusatz zum W. verzógert das Mahlen. Die Piilpen, die zu Anfang mit 
konz. Zinkchloridlsgg. behandelt worden sind, geben sehr reine Zellstoffe, dio man 
ebcnfalls beim Mahlen in alkal. Lsgg. erhalt. Nach dem Blcichen werden harto Zell- 
stoffo weich u. konnen leicht zermahlen werden. Zusatz von Milchsauro zum W. oder 
Eintauchen von Zellstoffen in vord. Milchsaurelsgg. beschleunigen das Mahlen nicht. — 
Piilpen fiir kiinstlicho Seido zeigen in ihrem Verhalten beim Mahlen keine besonderen 
Eigg., verglichen mit gewóhnlichen Papierpiilpen. Gereinigte Piilpen fiir Nitrocellulose 
sind schwer zu mahlen. (Cellulose Industry 6. 17. April 1930. Mitsubishi Paper 
Mills.) _ _ MlCHEEL.

Michimaro Nakano, Die Wirkung des Mahlens auf die Viscositdt von Zellstoffen. 
Untersuchungen Wier das Mahlen -eon Zellstoff IX. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Yerbatjd- 
watte wird im Laboratoriumsmahler 7 Stdn. gemahlen, um einen sehr fouchten Zell
stoff zu erhalten (Feuchtigkeitsgrad ist Wm — 113, gemessen mit dem Feuchtigkeits- 
messor desYf.). Nach dem Trocknen wird die Viscositat in Kupferamminlsg. (182 g 
NH3 u .  11 g Cu im 1) mit dem vom Vf. gebauten Celloviscosimeter boi 25° gemosson 
u. zu 6,7 gefunden, wahrend ungemahleno Baumwollo 10,8 zeigte. Vf. fiihrt dieso 
Viscositatserniedrigung auf eine Verkleinerung der Micellen in den Cellulosefasorn 
zuruck. (Cellulose Industry 6. 18. April 1930.) _ M ic i i e e l .

Genitsu K ita, Tadashi Nakashima, Shozaburo Óhora und Jiro Murakami, 
Untersuchungen iiber Yiscose. XXXI. Wirkung der Alkalilauge auf Cellulose. II.
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(I. bzw. XXVI. vgl. C. 1930 . I. 458 [N a k a s h im a ].) Nach don Ergebnissen der 
XXVI. Mitt. sollte dio Viscositat von Zellstoff, der rolativ groBe Mengen fi- u. y-Cellu- 
lose enthalt, durch Herauslósen derselben beim Tauchen in Alkalilauge in Wasserstoff- 
atmosphiire ahnlich wie friiher in Kiipferoxydammoniaklsg. erholit werden. Aus zahl- 
reichen Verss. geht aber hervor, daB die Viscositat geringer wird. Es folgt also wohl, 
daB die Alkalilauge aueh bei der Herabminderung der Viscositat der Cellulose eine 
Rolle spielt. — Friihere Verss. von WAEŃTIG zeigten schon, daB man beim Zerkleinern 
von Zellstoff mit einer D REEFSschen Stahlmiihle eine Viscose geringerer Viscositat 
erhalt. Nach Vff. besteht der Grund nicht nur in dem von W a e n t ig  angenommenen 
Vorhandensein von Oxydationsprodd., die durch das Mahlen entstanden sind, sondern 
durch das Mahlen wird aucli der Assoziationsgrad der Cellulosceinheit yerringert, u. 
da bei der Viseosebldg. nicht bis zur Grundeinheit dispergiert wird, so ist ein Zusammen- 
hang leicht einzusehen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 142B—143B. 
April 1930. Kioto, Univ.) M ic i i e e l .

Genitsu K ita, Shuzo Masuda und Takakazu Suzuka, Untersuchungen v)jcr 
Viscose. XXXII. Wirkung der Chlorierung auf Cellulose. (XXXI. vgl. vorst. 
Ref.) Vff. untersuchen dio Wrkg. der Chlorierung auf Kupferzahl u. Viscositat der 
Cellulose in Kupfcramminlsg. Befcuchteter Sulfitzellstoff wurde nach Abkuhlung 
auf 10° 20 Minuten mit Chlorgas behandelt, 1 Stde. mit l%ig. NaOH gekocht, ge- 
wasehen u. getrocknet. Diese Behandlung wurde drcimal wicderholt, u. dio Eigg. der 
so erhaltenen Prodd. mit donen der urspriinglichcn, sowio mit dencn der nur mit 
l%ig. NaOH behandelten yerglichen. Dio Kupferzahl nimmt durch Wioderholung 
der Chlorierung nicht zu, sondern ab. Die Viscositiit der chloricrten Prodd. ist ctwas 
kleiner ais die der urspriinglichen, veriindert sich jedoch bei der Wiederholung der 
Chlorierung nicht. Eine aus diesen Proben hergestellte u. gesponnone Viscoso zeigt 
nicht nur die gleichen, sondern aueh yielfach bessoro Eigg. ais urspriingliche Viscosc. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 143—44B. April 1930.) -M ic iie e l .

I. J. Frenkel, Eine verlesserte Mełliode zur Herstellung von Viscose. Durch 
Hinzufugung von NaN02 (0,3—0,4% des Gowichtes der Viscose) wird dio Entw. sehr 
schadlicher Gaso (H2S, CS2 u. S02) beim Spinnen der Viscose lierabgemindert. Dio 
wahrend des Spinnens gebildete HN02 wirkt katalyt. auf die Oxydation von H2S u. 
CS2. In  einem Formelschema werden dieso Beziohungen u. Gleichungen angegoben.
— Noch in einer anderen Richtung ist dies der Gesundheit zutraglicher. In  der „Vi s - 
k o s a “-Fabrik in „ M i t u s s c h i ” wurden bei den Arbcitern Augenerkrankungen 
festgestellt, die in erheblich geringerem MaBe auftraten, wenn nach dem oben bc- 
scliriebenen Verf. gearbeitet wurde. Es wird dies auf eine Bldg. von Hydrazin zuriick- 
geflihrt, das bei Ggw. von geringen Mengen Eisensulfat mit diesem ein Doppelsalz, 
bildet, das von der Faser beim Spinnen fortgefiihrt wird, dessen Farbo aber bei der 
Entschwefelung wieder verscliwindet (Formeln s. im Original). AuBerdem wird noch 
an versehiedenen Verss. festgestellt, daB die Reifung der Viscose durch dio Ggw. von 
NaN02 nicht besehleunigt wird. (Chem. News 140 . 354—56. 6/6. 1930. Moskau.) M i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton mit einem 
Eleklrolyten impragnierten Papier, Textilprodukten oder dgl. durch Tranken mit ge- 
brauchte Silbersalze enthaltender Fixierbadlsg. u. Trocknen mit h. Luft. Durch 
Einw. eines elektr. Stromes auf das Materiał wird ein sichtbarer Nd. von Ag2S hervor- 
gorufen. Eventl. wird dio Fixierbadlsg. zuvor mit einem nicht edlen Metali, z. B. Pb, 
ycrsetzt, das unter Ausscheidung von Ag in Lsg. goht u. wie vorhcr beschrieben auf 
dem Papier etc. in Form von PbS ausgcschicden wird. (E. P. 329  2 5 8  vom 16/10.
1929, ausg. 5/6. 1930. Prior. 16/10. 1928.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: E. Tietze, Kobi, und
H. Stótter, Leverkusen), Verfahren zum Schutz von Wolle, Pelzicerk, Haaren u. dgl. 
peaen Textilsćhadlinge. (D. R. P. 4 9 0  221  KI. 45 1 vom 11/10. 1927, ausg. 24/1. 1930. —
C. 19 3 0 . I. 1072 [F. P. 661 931].) S abre .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., (Erfindor: W ilhelm Lommel und Heinrich 
Miinzel, Wiesdorf), Verfahren zur Behandlung von Wolle, Pelzen und ahnlichen Waren 
mit Lósungen w n Stoffen in organischen Losungsmitteln, dad. gek., daB man hoher ais 
das Hauptlosungsm. sd. Losungsmm. in goringen Mengen zugibfc. — Ais solcho Zusatz- 
mittel, dio in Mengen von 1—2% schon wirksam sind, verwendct man hohero Alkohole, 
wio Butylalkohol, Benzylalkohol, Cyclohezanol, Ketone, wie Cyclohezanon, u. Ester,
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wio PhlludsauremethylesUr oder Mischungen davon. (D. R. P. 488138 KI. 45 1 vom 
1/4. 1927, ausg. 20/12. 1929.) S a r r e .

Continentale Handelsvereinigung Akt.-Ges., Deutschland, Oewinnung der 
Textilfaszrn aus den Stauden der Mahenarten. Ais Ausgangsmaterial verwendot man 
dio Stauden von Altheao rosco floro pleno odór Malva meluca. Dieso Faserstoffe werden 
mit einer gerbstoffhaltigen Lsg. von NaOH oder Na2C03 behandelt. (F. P. 683 092 
vom 10/10. 1929, ausg. 5/6. 1930. D. Prior. 15/10. 1928.) E n g e r o f f .

Brown Co., ubert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Her
stdlung von Papierstoff durch Verkoclien von roliem cellulosehaltigem Materiał mit 
einer sauren Sulfitlsg., in der das Verhaltnis von freier zu gebundener S02 3°/0 zu 4% 
betragt, unter Druck. Nach dem Abtrennen der Kochfl. wird das Cellulosematerial 
bei tiefer Temp. mit NaOH, der eine geringe Menge eines Bleiclimittels zugesetzt worden 
ist, behandelt, dann alkalifrei gewaschen u. nachgeblcicht. (Can. P. 274 416 vom 
23/12. 1926, ausg. 4/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., iibcrt. von George Alvin Richter, Berlin, Herstdlung von Papier
stoff aus Holz durch Verkochen von Holzschnitzoln mit einer sauren Lsg. von Na»SO:„ 
dio einen wesentlichen UberschuB an Na2S03 im Verhaltnis zu dem Sauregelialt ent
halt, bei 320—330° F. unter Druck 6—10 Stdn. lang. Dabei wird eine halbweiche M. 
erhalten, die nacli dem Abtrennen der Kochfl. mechan. zu Papierstoff zerkleinert 
wird. (Can. P. 275 873 voin 31/1. 1927, ausg. 29/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., ubert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Her- 
stellung einer Sulfitkochlauge fiir Papierfabrilcation aus Ca- u. Na-Bisulfit, wobei die 
im Na-Bisulfit gebundeno S02 den Geh. im Ca-Bisulfit wesentlich iibersteigt, unter 
Anwendung von 5% freier Ś02. (Can. P. 275 872 vom 31/1. 1927, ausg. 29/11.
1927.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Hermann Wenzl, 
Liistringen b. Osnabriick, Verfaliren zum Bleichen mit Hypochloriten. (D. R. P. 500 201 
KI. 55c vom 18/5. 1926, ausg. 19/6. 1930. Zus. zu D. R. P. 498856; C. 1930. II. 1012.—
C. 1928. I. 1118 [Schwz. P. 123165].) M. F. M u l l e r .

W illiam W. Mc Laurin, Brookfield, Massachusetts, Herstdlung von Papier, das 
streifenweise mit einem harten Uberzug versehen wird, um eine gute Druckunterlago 
zu liefern, u. das auf den zwischen den Streifen liegenden Zwischenraumen mit einem 
weichen Uberzug versehen wird, um das Papier leicht faltbar zu machcn. (Can. P. 
275 975 vom 7/3. 1927, ausg. 29/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

Konigsberger Zellstoff-Fabriken und Chemische Werke Koholyt Akt.-Ges., 
Berlin, und Franz Schiitz, Kóln-Marienburg, Vorrichtung zur Herstellung gleichmdfliger, 
porenfreier und dichter Pergamentpapiere, gekennzeichnet durch eine im Pergamenticr- 
bado angeordnete Vorr., wie z. B. Scliaber-, Walzen- oder Biirstenpaare, zur mechan. 
Bearbeitung der Rohstoffbahn. An Hand mehrerer Abbildungen ist die Vorr. beschrieben. 
(D. R. P. 501188 KI. 55f vom 18/4. 1928, ausg. 2S/6. 1930.) M. F. M u l l e r .

Gabriel Filliat, Frankreich, Herstellung von undurchlassigem und zerreiflfcslem 
Papier und Pappmaterial fiir Tuten, Schachteln u. anderes Verpackungsmaterial 
durch Behandlung von Papier mit H2SO., oder einem anderen Losungsm. fiir Cellulose, 
das zur Gelatinierung der Fasem geeignet ist, indem dieses oberflaehlich oder ganz 
clamit durchtrankt wird. Die so vorbehandcltcn Papierbahnen werden kreuzweiso 
mehrfach ubereinandergeschichtet u. zusammengeprcBt. Eventuell wird das PreB- 
material mit W. behandelt, um die gelatinierten Teilchen in Hydrocellulose zu ver- 
wandeln u. dio Fasern untereinander zu verbinden. An Hand mehrer Zeichnungen 
ist die Bearbeitungsweise des Papiers naher beschrieben. (F. P. 680 885 vom 28/8.
1929, ausg. 7/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Carl ,G. Schwalbe, Ebcrswalde, Verfahren zur Abscheidung organischer Stoffe aus 
Sulfitzellstoffablauge, dad. gek., daB man dio rohe oder durch Garung entzuckerte 
SuLfitzcllstoffablaugo wahrend 4—10 Stdn. bei 5—10 atm. Druck erhitzt, hierauf 
Atzkalk zusetzt u. aufs neue mit oder ohne Druck erhitzt u. die sich absetzenden Ndd. 
organ. Stoffe in an sich bekanater Weise durch Filtration von der FI. trennt. — Dio 
bei der Yerarbeitung der Rohlaugo auf Spiritus entfallende entgeistete Ablauge wird 
5 Stdn. lang ohne Zusatz unter einem Druck von 10 atm. erhitzt. Darauf wird so 
viel Kalkmilch eingepumpt, daB auf den Liter Ablauge 8 g Atzkalk kommen. Nach
2-stdg. Erhitzen wird der Kocher abgeblasen u. die entstandenen Ndd. werden durch 
Filtration von der FI. abgctrennt. Der Nd. wird mit S02-halt. W. angeriihrt u. ihm 
so das yorhandene CaS03 entzogen. Der entstandene Gips wird durch Sedimentation etc.
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von der kohligen Subst. getrennt. Letztere wird nach moglichster Entfemung des W. 
der Verbrennung zugefiihrt, die sicb ahnlich wie bei roher Braunkohle vollzieht. 
(D. R. P. 499 886 KI. 55b vom 4/11. 1926, ausg. 14/6. 1930.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., ubert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampsbire, Her- 
stellung von Cellulose mit einem liolien a.-Cdlulosegehalt aus Holzstoff, der durch alkal. 
Kochung gewonnen wurde, durch Behandlung mit oiner Lsg., die 5—20% einer 35%ig. 
Ca-Hypochloritlsg. u. 100—175% NaOH — beides auf trockne Cellulose berechnot — 
enthalt, etwa 6 Stdn. bei Zimmertemp. (Can. P. 274 417 vom 23/12. 1926. ausj;. 
4/10.1927.) M. F. M u l l e r .

Augustę Bossę, Deutschland, Gewinnung von Cellulose aus Torf und Weiter- 
verarbeitung der Cellulose auf kiinstliche Seide. Der Torf wird unter Druck mit NH3 
gekocht. Danach wird die M. mit Saure behandelt u. eine gewisse Zeit der Ruhe iiber- 
lassen. Schliefllicli wird das Gut neutral gewaschen u. esterifiziert oder in Kupfer- 
oxydammoniak gel. Die so erhaltenen Lsgg. sind verspinnbar. (F. P. 677479 vom 
26/6. 1929, ausg. 11/3. 1930.) E n g e r o f f .

Brown Co., ubert. von: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Her
stellung von Alkalicellulose fiir Viscoseherslellung. Der Zellstoff wird mit fiir die Alkali- 
celluloseherst. benutzter Alkalilauge, die eventl. mit NaOH aufgestarkt worden ist, 
vorgereinigt u. dann mit frischer NaOH alkalisiert. (Can. P. 273 847 vom 6/10. 1926, 
ausg. 13/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

Anton Cornelis de Wilde, Holland, Voluminose Kunstseide aus Yiscose. Man 
verwendet eine ungereifte oder wenig gereifte Viscoselsg. u. ftigt ihr vor dem Ver- 
spinnen fein verteilte organ. Stoffe zu, die durch Kern- oder Oberflachenwrkg. Gasentw. 
in den frisch entstandenen Faden einleiten. Beispiel: Zusatz von Naphtlialin, Campher, 
Anlhracen, Diphenylamin. (F. P. 682 932 vom 8/10. 1929, ausg. 4/6. 1930.) E n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Slreckspinnen von Acidyl- 
cellulosen. Man vorwendet ais Fallbader konz. oligfl. Lsgg. mit groBer Yiscositiit von 
Stoffon wie Zucker, Olycerin, Glykol, Hamstoff in W. zweckmaflig mit oder ohne Zusatz 
von Losungs- oder Quellungsmittcln fiir die Acidylcellulosen. (F. P. 682 912 vom 
8/10. 1929, ausg. 4/6. 1930. D. Prior. 12/10. 1928.) E n g e r o f f .

Georges Coudene, Frankreich, Behandlung von Kunstseide zwecks Yerwendung 
ais Kettengarn. Die fertige Seide wird auf geeignete Aufnahmevorr. abgespult u. mit 
einer Emulsion von W. u. Oliven0l behandelt. Danach laBt man die Seide unter 
Spannung trocknen unter Umlaufen der Aufnalimevorr. Man kann die Seide gleicli- 
zeitig auch starker oder weniger stark verzwirnen. Man erhalt eine der Naturseide 
iihnliche Ware. (F. P. 680 017 vom 1/7. 1929, ausg. 24/4. 1930.) E n g e r o f f .

Spicers Ltd., London, Herstellung von Gemischen bestehend aus Celluloseestem,
Cellulosedthem und Celluloseacetat, dad. gek., daB ais Plastifizierungsmittcl ein Gemisch 
von Diphenylmonokresylphosphat u. Monophenyldikresylphosphat u. zwar in solchein 
Mengenverlialtnis verwendet wird, daB auf 45—60% Phenylphosphat 55—35% Kresyl- 
phosphat kommen. Gegenuber der Verwendung von Triphenylphosphaten, weisen 
die aus den gcmischten Estern hergestellten Stoffe wesentliche Verbcsserungen auf, 
so kein Auskrystallisieren, kein Subhmieren aus den Filmen, geringer Dampfdruck, 
hoher Kp. (Ung. P. 97 692 vom 23/8. 1928, ausg. 1/8. 1929. E. Prior. 27/8.
1927.) G. K onig.

American Nuplax Corp., New York, V. St. A., ubert. von: Felix Homberg, und 
Max Landecker, Barmen, Gefarbte. Blutmassen. Man vermischt 1. Trockenblutpulver 
mit einem Farblack, der bas. Farbstoffe enthalt, formt das Gemisch unter Druck u. 
Hitze u. taucht den Formkorper in eine CH„0-Lsg., wobei die Farbę des zugesetzten 
Farbstoffs auf der Oberflache des Kórpers zum Vorschein kommt, bzw. auch im Innern 
des Kórpers, sowoit dio CH„0-Lsg. eindringt. (A. P. 1724 088 vom 20/5. 1926, ausg. 
13/8. 1929. D. Prioi. 7/7. 1925.) S a rre .

A rthur St. Klein, Chemie und Papierfabrikation. Berlin: O. Elsner 1930. (47 S.) 8°. Kart.
M. 1.50.

A. Linder, Kunstseide. 2. Aufl. Basel: B. Wopf& Cie. 1930. (53 S.) gr. 8°. M. 2.— fr. 2.50.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Paul Weiss, Rauchlose Heizstoffe. Drei Verff. der Halbkoksfabrikation — das- 

jenige von A b d e r h a l d e n ,  der K. S. G. u. die Darst. von kiinstlichem Anthracit
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der Gesellschaft M i n e s  d e  V i c o i g n e ,  N o e u s  e t  D r o c o u r t  — werden 
in Wort u. Bild geschildert. (Chim. ot Ind. 23. 3— 13. Jan. 1930.) B óRNSTEIN.

W. Świętosławski und M. Chorąży, Untersuchungen iiber die mechanische Festig- 
keit ron oberschlesischem JCoks. Von der Voraussetzung ausgehend, daB die Best. 
der Zerfall- u. Zerreibgesehwindigkeit die raechan. Eigg. von Koks am b es ten charak
terisiert, wurde eine Modifikation der Trommelprobe (vgl. S im m e r s b a c h ,  Koksehemie,
II. Aufl. S. 297 [1914]) ausgearbeitet, die eine genaue Best. der mechan. Festigkeifc 
von aus Gaskohlen mit hohem Geh. an fluehtigen Bestandteilen gewonnenem Koks 
gestattet. Die Methode beruht auf der Best. der Koksfraktionen iiber 40 mm, 10 bis 
40 mm u. unter 10 mm nach ł Min. der Trommelbewegung oder nach n Umdrehungen 
der Trommel. Eine Reihe oberschles. Koksproben wurde nach der Trommelprobe 
u. nach der amerikan. „Shatter-test “-Methode untcrsucht. Fiir leicht brockelnden 
Koks ist die Trommelprobe am geeignetsten. Die „Shatter-test“-Probe hat sich bei 
oberschles. Koks ais wenig empfindlich herausgestellt. (Przemyśl Chemiczny 14. 
193—204. Warschau, Chem. Forschungsinst.) S c h ó n f e l d .

W. Rathscheek, Einflufi der Feuchtigkeit auf die Ye.rbre.nnung von Oiclił- und 
Koksgas. Vf. bestimmt die Abhangigkeit der Abgastemp. von der Brennstoffeuchtigkeit, 
den Temp.-Verlauf im Flammrohr u. die Abgaszus. bei yerschieden feuehten Heiz- 
gasen bei Verss. an mit Gicht- u. mit Koksgas beheisSten Zweiflammrohrkesseln. Es 
zeigt sich, daB die Feuchtigkeit von Gicht- u. Koksgas in den im Betrieb in Frage 
kommenden Grenzen auf Temp. u. Zus. ihrer Abgase u. auf die Leistung von Kesseln 
mit Gasfeuerung prakt. ohne EinfluB ist. (Arch. Warmewirtschaft 11. 251—54. 
Juli 1930. Neuhoffnungshiitte b. Sinn.) R. K. M u l l e r .

W. E. Cole, Słeinkohlenieer und seine Bedeulung fiir den Strafienbau. Die Entw. 
des StraRenbaues u. die verschiedcnen Arten der StraBendecken, sowie die wichtige 
Rolle, die der Teer ais Materiał fiir die Oberfliichengestaltung von StraBen aller Art 
spielt, wird behandelt. (Gas Journ. 190. 826—27. 18/6. 1930. London.) H o s c h .

Llldwik Wasilewski, Gegenimrtiger Stand der EnUchwefelung von Kokereigasen. 
Krit. Uberblick. (Przemyśl Chemiczny 14. 204—11. 1930.) S c h ó n f e l d .

G. F. Komowski, Uber die Móglichkeit und Gefalir der Bildung von Acetylen- 
kupfer in den Armaturen von Acetylenbomben und Generatoren. Reines u. trockenes 
c 2i t  gibt mit Cu u. Cu-Legierungen keine Verbb. Merkliche Mengen Cu2C2 kónnen 
nur auf reinem Cu nach liingerer Einw. von Acetylen unter Druck entstehen. Die 
Zers.-Temp. des Cu2C2 wird durch liingere Einw. von C2H2 bedeutend erhoht. Bei 
Zers. des Cu2C2 in Acetylen unter Druck wird der Zers.-Punkt des ersteren um 66—100% 
erhoht. In der Luft esplodiert Cu2C2 bei 120—123°, in C2H2 unter 5 a t Druck zers. 
sich Cu2C2 ohne scharfe Explosion bei 251°. In W. wurde die D. des Cu2C2 (des Hydrats) 
zu 3,975, in Bzl. zu 3,983 bestimmt. Aus den Unterss. geht hervor, daB die Anwendung 
von Cu-Legierungen ais Armaturmaterial fur C2H2-Flaschen zulassig u. gefahrlos ist. 
(Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 401—11. 1930.) S c h o n f .

F. Frank, Technisclie und wirtscliaftliche. Ausblicke der Braunkohlenauswerlung. 
(Erdol u. Teer 5. 641—44. 658—59. 6. 9—11. 27—30. Jan. 1930. — C. 1930. I. 
3742.) B o r n s t e i n .

A. N. Ssachanow und M. D. Tilitschejew, Liber den Einflufi hoher Drucke 
auf die Ausbeutm mul Eigenschaften von Craekbenzinen. (Erdol u. Teer 5. 566—68. 
586—88. Nov. 1929. — C. 1930. I. 309.) B o r n s t e i n .

D. S. Mc K ittrick, Schwefeherbindungen in unter Druck gecrackler Naphtha und 
Schlamm aus gecrackler Naphtha. Zur Abscheidung der S-Yerbb. aus gecrackter 
Naphtha verwendete Yf. nicht, wie friihere Bearbeitcr, konz. S04H2, die verandernd 
wirken kann, sondern indifferente Losungsmm. Aus einer durch Cracken von kali
forn. Heizól (D. 0,953 bei 15°) erhaltencn Naphtha vom Kp. 30—250°, D. 0,786 bei 
15° u. S-Geh. =  1% wurde durch aufeinander folgende Behandlung mit fl. S02 bei 
—20 bis —30°, mit Anilin u. mit Athylenglykoldiacetat ein Ó1 erhalten, das bei einer
D. von 0,900 einen S-Geh. von 5,5% aufwies. Durch fraktionierte Dest. bis zu 160° 
bei at-Druck u. dann bei 120 mm u. Auffangen der Destillate in Abstanden von jo 
2,5° wurden Fil. erhalten, die sich durch HgCl-, CNSHg- u. Br3-Deriw. ais Thiophen, 
Methyl-, Dimethyl- u. Atnylthiophene erweisen lieBen. — In dem Schlamm, der bei 
der sauren Raffination von Naphtha in niedriger Temp. entstand, konnte man durch 
Yerdiinnen mit Eiswasser, Neutralisieren u. Dampfdest. ein leichtes Ol mit 8% S-Geh. 
gewinnen, aus dem nach Behandlung mit 95%ig. S04H2 bei ca. —10° u. wiederholte 
Rcinigung ein Ol von 12,8% S entstand. Durch fraktinierte Dest. in Abstanden von»
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2,5° u. Behandlung mit HgCl2-Lsg. wurden S-Verbb. yom Charakter der Sulfide er- 
Jialten, die einen Geh. von 8 C-Atomen aufwiesen, aber weder n-Butyl-, noch iso- 
Butylverbb. enthielten. Ihre BrCN-Verbb. -wurden nicht untersucht; die hohe D. 
u. hohen Refraktionsindices sowie die Rkk. mit Br u. CH3J  machen cycl. Struktur 
wahrscheinlich. (Ind. engin. Chem. 21. 585—92. 1929.) B o r n s t e in .

B. Tytscliinin und K. Iwanow, Uber die Oxydation von naphihenlialtigen Mineral- 
olen. Vff. untersuchten den EinfluB der Vorreinigung auf die Oxydierbarkeit von 
/S'o/«ró7dcstillat aus Balachancr Masut (D. 0,880, SZ. 4,1, VZ. 4,4). Ais MaB der Oxy- 
dation wurde die nach 3-std. Durchleiten von 0 2 bei 150° u. 15 a t erreichte VZ. be- 
traclitet. Das mit 12% Monohydrat gereinigte Ol wurde (ohne Itatalysatoren) zur 
VZ. 104,3 oxydiert. Nach Reinigung mit 8% SO, enthaltendem Oleum” wurde unter 
gleichen Bedingungen die VZ. 63 erreicht. Ein nach E d e l e a n u  mit S02 gereinigtes 
Ol wurde bis zur VZ. 112,6 oxydiert. Ein Zusatz von 0,05—0,33% Di- n. Mn-Salren 
hat die Oxydationsfahigkeit des Oles um das Doppelte erhoht. Die Oxydationsfahigkeit 
des mit H2SO., gereinigten Oles kann durch Zusatz von Naphth&isduren erhoht werden. 
So wurde naeh Zusatz von 4% Naphthensauren eine VZ. von 136 (gegen bO in Ab- 
wesenheit von Naphthensauren) erreicht. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 19 3 0 . No. 3 [56]. 36—43. No. 4—5 [57—58.] 40—47. Moskau.) S c h o n f e l d .

Max Rosner, Holzteer und seine Enłfarbung. Die Bedeutung der Eidfarbung des 
Holzteeres zum Ziuecke der Darstellung liellfarbiger Holzłeererzeugnisse, besonders liell- 
farbiger Teerseifen. Allgemeincs iiber den Holzteer u. seine dermatolog. Verwendung. 
Zur Bleichung wird 1 Teil Teer in ca. 5 Teilen Terpentinol gel. u. mit 10 bis 15 Teilen 
hochakt. Bleicherde bei 40° behandelt. Eiltration u. Abdestillieren des Terpentinoles 
im Vakuum. Das entfarbto Prod. eignet sich aueh zur Darst. heller Teerseifen. 
(Seifensieder-Ztg. 57. 512—14. 17/7. 1930.) H. H e l l e r .

N. E. Tischtschenko, M. I. Lischkewitsch und L. A. Skulskaja, Uber die 
Zusammensełzung des Birkenliolzteers. Birkenholzteer (nach Abdest. des Acetons usw.) 
ist eine sauer rieehende, beinahe schwarze Fl.; Siedebeginn 130°; D.15 1,24. Trocken- 
rttekstand 74,47%, Asche 0,12%. Durch Vakuumdest. u. Unters. der Einzelfraktionen 
wurde Ggw. folgender Verbb. nachgewiesen: Ameisensaure, Essigsaure, Angelicasaure, 
Methylcyclopmlenolon, C6H80 2, Pyrogalloldimelhyldther, Melhylpyrogalloldimethylather; 
ais sek., durch Oxydation dieser Ather gebildetes Prod. wurde Hexamelhoxyaurin 
(Pittacal) nachgewiesen. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 
375—400. 1930. Leningrad. .Uniy. Lab. Techn. Chem.) S c h o n f e l d .

Jacciues C. Morrell, und Gustav Egloff, Molorbrenn-slofje und andere Crack- 
prodnkle aus Holzteeren. Im Hinblick darauf, daB nach der amerikan. Statistik bei 
der iiblichen Holzwirtschaft nur 24% des Baummaterials in yerwertbare Prodd. um- 
gewandelt werden, zeigen Vff. an drei Beispielen, wie man durch destruktive Dest. 
des Abfallholzes u. Cracken des erhaltenen Tecrs zu betriichtlichen Mengen sehr 
niitzlicher Prodd. gelangen kann. Und zwar liefert Fichtenholzteer dabei im wesent- 
lichen Lósungsmm. u. Verdiinnungsmittel fiir Anstreichfarben, Hartholzteer niedrig 
sd. Tecrsiiuren u. Phcnole u. der Teer aus dom Holz der Douglasfichte stark klopf- 
yerhindernde Motorbrennstoffe. (Ind. engin. Chem. 21. 537—42. 1929.) B o r n s t e i n .

M. C. Matt, Die quantitative Bestimmung von Naphlhalin in Olen. Modifikation 
der LuNG Eschen Pikrinsiiuremethode. Vf. vollzieht die Umsetzung in der Warmo 
u. vermeidet Fluchtigkeitsyerluste des Naphthalins, indem er in einem geschlossenen 
diekwandigen Kolben arbeitet. Dieser wird evakuiert, damit er dem bei der Erwiirmung 
auftretenden Druck standhiilt. 5 ccm der Olprobe werden mit ca. 200 ccm gesiitt. 
Pikrinsaurelsg. in einem 250-ccm-Kolben umgesetzt. Eyakuiert, yerschlossen u. 
ca. 2 Stdn. auf dem W.-Bad erhitzt. Weitere Behandlung nach der LuN G Eschen 
Methode, doch zieht Vf. NaOH dem Ba(OH)2 zur Titration vor, da bei letzterem durch 
die C02 der Luft Stórungen auftroten konnen. Genauigkeit der Methode 95—99%- 
(Chemist-Analyst 19. No. 3. 15. Mai 1930.) B r i s k e .

G. WeiB, Asphalt-Beagenspapier zur Erkennung von Benzol in Benzin. Dracorubin- 
papier hat sich zwar bei der Unterscheidung von Bzl. u. Bzn. ais zweckmaBig erwiesen; 
nachteilig ist aber seine Loslichkeit in A. u. Aceton, die dem Papier ebenfalls das Harz 
entziehen u. sich dabei rot farben, wodureh die Rk. auf Bzl. ungenau wird. Ahnliches 
gilt fur das Algolrot-2G-Vvi\.\ev, das in Bzl. rot. 1., in Bzn. unl. ist. A. wird durch das 
Pulyer rosa gefarbt, in der Farbę einem Gemisch von 90 Teilen Bzn. +  10 Teilen 
Bzl. entsprechend. Ein Reagens, das in Bzl. 1., in Bzn., Aceton u. A. yollig unl. ist, 
erhalt man durch Ausfallung des Asphalts aus Erdol mit Bzn. nach H o l d e  oder
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durch crscliópfendes Extrahieren des Asphalts mit A., Aceton u. Normalbenzin. 
Laflt man einen solchen Papierstreifen auf benzolhaltigen Bzn. einwirken, so farbt 
sich die FI. je naeh dem Bzl.-Geh. griinlichgelb bis braun, wahrend sie bei Abwesen- 
heit yon Bzl. farblos bleibt. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 27. Nr. 11. Mineralóle 3. 22. 10/6. 
1930. Berlin, Lab. H o l d e .) S c h o n f e l d .

E. D. Ries, Beziehung zwisehen den physikalischen Eigenschaflen von Erdólen 
und ihrem Schmierwert. Die bestehonden Priifungsmethoden zur Best. der physikal. 
Eigg. von Erdólen, wie D., Viscositat, Kohlenriickstand, Flammpunkt etc., werden 
hinsiehtlich ihres Wertes zur Best. der Schmioreigg. diskutiert. Es wird gezeigt, daB 
einige dieser Tests zureichende, andere unzureichende u. undeutliche Resultate geben, 
u. da(3 neue Priifungsmethoden zur Feststellung des Sehmierwertes von Olen dringend 
erforderlich seien. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 187—91. 15/10.
1929.) _________________  H o s c h .

Guy W arrener Meyler, Spanien, Brikettieren von Erzen und Kohlen. Das Erz- 
oder Kohlenklein wird mit Torf gemischt, dessen Humussśiure durch Eintauchen deŝ  
Torfes in wss. NaOH oder Na2C03 neutralisiert bzw. entfernt ist. Die Misehungen 
werden in ublicher Weise k. oder w. gepreBt u. wahrend oder nach dem Pressen einer 
Temp. von etwa 200° ausgesetzt. (F. P. 683 583 yom 21/10. 1929, ausg. 13/6.
1930.) K u h l in g .

Thomas W alter Barber, England, Herstellung von Teeremulskmen. Teerhaltige
Stoffe, z. B. Rohpetroleum, werden in einer ublichen Emulgierungsvorr. mit einer 
wss. Alkalilsg. behandelt u. die gebildete Teeremulsion in einem AbsatzgefiiB von 
der teerfroien Schicht getrennt, worauf die Emulsion in einer Zentrifuge konz. wird. 
Bei siiurehaltigen Ausgangsstoffen wird die Saure von der Alkalibehandlung neutrali
siert. (F. P. 683 116 vom 11/10. 1929, ausg. 6/6. 1930.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung von Wasserstoff 
und unsjesattigte Kohlemcasserstoffe enthaltenden Gasen. Die bei der therm. Behandlung, 
z. B. mit dem elektr. Lichtbogen, von KW-stoffe enthaltenden Gasen erhaltenen 
Gasgemische bestehen vorzugsweise aus H2 u. ungesatt. KW-stoffen, insbesondere 
C2H2. Letztere entfernt man durch Wasehen unter Druck mit geeigneten Lósungsmm., 
z. B. Cyclohexanon. Das gewaschene Gas enthiilt ca. 92% H2 u. 5,5% gesatt. KW-stoffe, 
z. B. CH.,; es kann ohne weiteres fiir Druekrkk., z. B. Hydrierung von Kohle, Ver- 
wendung finden. (F. P. 683 625 vom 27/7. 1929, ausg. 16/6. 1930. D. Prior. 3/8.
1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Durchfiihrung exothermischer 
Reaklionen. Die Durchfiihrung solcher Rkk., insbesondere fiir die Umsetzung von 
CO mit W.-Dampf zu H2 u. C02 geschieht unter Wiirmeaustausck mit den Frischgasen 
zweekmaBig in einem Ofen, dessen im Innem befindliche Rk.-Rohre in ihrem unteren 
Teil von einem Kiililmittel umgeben sind. Um sckiidliche durch die Ausdehnung ver- 
ursachte Spannungen zu vermeiden, sind die Rk.-Rohre nicht fest mit dem oberen 
Zwischenboden des App. verbunden. (F. P. 683 626 vom 27/7. 1929, ausg. 16/6.
1930. D. Prior. 9/8. 1928.) D r e w s .

Soc. „S. J. R. J .“ (Societa Italiana Ricerche Industriali), Italien, Herstellung
von kohlenoxydreichem Gase durch Vergasung fesler Brennstoffe. Zu dem Ref. nach
E. P. 306959; C. 1929- II. 961 ist nachzutragen, daB die gewonnenen CO-reichen Gase 
fiir die Methanolsynthese oder zur Herst. von //„ fiir katalyt. Prozesse gebraucht werden 
konnen. (F. P. 674 208. vom 31/1. 1929, “ ausg. 24/1. 1930. It. Prior. 29/2. 
1928.) R. H e r b s t .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: Leonard A. Stengel, Terre Haute, 
Indiana, V. St. A., Methanolsynthese. Bei der Herst von Methanol aus CO u. H2 bei 
erhóhter Temp. u. erliohtem Druck werden Spuren von Verunreinigungen, die die Gase 
enthalten, durch Wasehen mit Methanol entfernt. Die Rk. kann im Kreislauf durch- 
gefiihrt werden. (A. P. 1754 371 vom 17/11. 1926, ausg. 15/4. 1930.) U l l r i c h .

Anglo-Persian Oil Co. Ltd., A. E. Dunstan, London, und R. V. Wheeler, 
Sheffield, Yerwendung der Resigase von der Syntliese arotnatischer Kohlenwasserstoffe 
gemaB E. P. 309 455; C. 1930. I. 3384. Das Restgas dient zur Herstellung von RuB 
durch Erhitzen auf 550—1250°. Setzt man ihm CO zu, kann es zur Synthese 0 2-haltiger 
KW-stoff der i w . dienen. (E. P. 327 715 vom 5/10. 1928, ausg. 8/5. 1930.) D e r s i n .

E. K arpati und M. G. Hiibsch, Budapest, Verfahren zum Trennen der in den 
verschiedensten Teeren, Mineralolen und Destillaten enthaltenen Stoffe. Man behandelt
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rlie Rohstoffe zwecks Extraktion mit wss. organ. Losungsmm. bei hólieren Tempp. 
u. hohem Druck. Die Extraktion wird unter wiederlioltem Andern der Losungsfaliigkeit 
des vor\vendeten Lósungsm. oder der Temp., oder des Druckes in mehreren Stufen 
durehgefiihrt. Um bei moglichst niedrigen Tempp. (unterhalb 100°) zu arbeiten, wird 
der Druck erhoht. Dies geschielit, indom man dem Rohstoff niedrigsd. KW-stoffo 
(Leiehtbenzine) beimischt, oder ais organ. wss. Losungsmm. A., HCHO, Aceton, 
CH3CHO verwendet, oder aber in den Rk.-Raum inerte Gase einleitet. Nach erfolgter 
Durchmischung der Rohstoffe u. des Lósungsm. laBt man eine Schiehtbldg. eintreten 
u. zieht dio wss. Schicht aus dem Rk.-GefaB ab. Um die Schiehtbldg. bei der notigen 
Rk.-Temp. u. -Druck zu erzwingen, oder zu beschleunigen, ist es angezeigt, die D. 
des Rohstoffes oder des Lósungsm. entspreehend zu iindorn. Dies erreicht man, indem 
entweder dem Rohstoff oder dem Lósungsm. oder beiden, z. B. loichte oder schwere 
Olfraktionen oder in W. 1. Salze zugemischt werden. Die Extraktion kann auch konti- 
nuierlich, u. zwar im Gegenstrom, durehgefiihrt werden. (Ung. P. 95 684 vom 22/12.
1927, ausg. 2/12. 1929.) G. K o n ig .

Charles Frederick Broadhead und Roland Stuart Andrews, Australien, Be
handlung von Teeren. Zwecks Verbesserung der Eigg. der Teere fiir die verschiedensten 
Zwecke werden dieselben zunachst mit Aldehyden, wie Formaldehyd, Acetaldehyd 
usw., in Ggw. eines katalyt. wirkenden Mittels, wie NH3, (NH4)2S04, H2S04, HC1, 
in der Warme zur Umwandlung der „Teersauren“ in harzartige Stoffe behandelt, 
worauf durch Einw. von oxydierenden Mitteln, wie Luft, 0 2 usw., gegebenenfalls in 
Ggw. von Katalysatoren, wie Eisen- oder Kupfersulfat, bei Tempp. von 100—200° 
die ungesiitt. KW-stoffe zu liarz- oder gummiartigen Korpern polymerisiert werden. 
(Aust. P. 17101/1928 vom 29/11. 1928, ausg. 24/12. 1929.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Emmerich. v. Pongratz, Oppau 
und Hermann Zorn, Ludwigshafen a. Rh.), Frankfurt a. M., Verfahren zur Oewin- 
nung wertvóller fliissiger Produkte aus ólhalłigen Ruckstdnden yerschiedener Art durch 
trockene Dest.. dad. gek., daB die trockene Dest. der olhaltigen Ruckstande entweder 
mit einem metallhalogenidhaltigen Riickstand oder einem Saureharz oder mit beiden 
zusammen zweckmaBig unter Zusatz von neutralisierend u. bzw. oder raffinierend 
wirkenden Stoffen, orfolgt. Beispiel: 60 Teile einos AlCl3-haltigen Teerolruckstandes 
werden mit 20 Teilen eines Teerólsaureharzes u. 20 Teilen eines Teeroldest.-Riick- 
standes unter Zusatz von 20% fein gepulvertem Kalkstein in der Warme innig ver- 
mischfc u. der trockencn Dest. bis 520° unterworfen. Noch ein weiteres Beispiel. 
(D. R. P. 502 354 Kl. 23c vom 21/12. 1928, ausg. 9/7. 1930.) R i c h t e r .

Semet-Solvay Engineering Corp., New York, iibert. von: Frank W. Steere, 
Highland Park, Mighigan, V. St. A., Herstellung von Wassergas. Die Anlage besteht 
aus nebeneinander gestellten Gaserzeuger, Carburator, Uberhitzcr u. Gaswiischer. 
Der W.-Dampf fur die Wassergaserzeugung wird nach dem HeiBblasen des Generators 
in denselben unten eingefiihrt. Das Wassergas durchstreicht den Carburator u. dann 
den Uberhitzer, den vorher die Gase vom HeiBblasen passiert u. erhitzt liaben, u. 
schlieBlich den Wascher. Andererseits kann W. in den Uberhitzer gespritzt werden, 
das dort verdampft u. dann umgekehrt den Generator von oben nach unten durch- 
setzt. Einzelheiten der Apparatur sowie die gesamte Anlage werden an Hand von 
Zeichnungen naher erlautert. (A. P. 1752 035 vom 23/9. 1924, ausg. 25/3.
1930.) R . H e r b s t .

Semet-Solvay Engineering Corp., New York, iibert. von: Frank W. Steere, 
Highland Park, Michigan, V. St. A., Herstellung von Wassergas. Die App. besteht 
aus Gaserzeuger, Uberhitzer u. Gaswascher, die nebeneinander gestellt sind. Eine 
Zeiehnung veranscliaulicht dio Anlage. Die Abgase vom HeiBblasen des Generators 
durchstromen von unten nach oben den Uberhitzer, in den danach W. gespritzt wird, 
das in ihm verdampft. Der Dampf durchsetzt das Brennstofflager des Generators
von oben nach unten u. bildet Wassergas, das durch den Wascher gefiihrt wird. Um
gekehrt kann W. auch in den unteren Teil des Generators gespritzt werden, das dann 
in entgegengesetzter Richtung den Generator in Dampfform unter Wassergasbldg. 
durchsteigt. Das so gebildete Wassergas wird naeh Passieren des Uberhitzers durch 
den Wascher gefiihrt. Die einzelnen Arbeitsweisen weehseln zwecks Einhaltung gleicli- 
maBiger Bedingungen u. Erzielung hoher Gasausbeuten einander ab. (A. P. 1752 036 
vom 22/12. 1924, ausg. 25/3. 1930.) R. H e r b s t .

Semet-Solvay Engineering Corp., New York, iibert. von: Frank W. Steere, 
Highland Park, Michigan, V. St. A., Herstellung von Wassergas. Die Anlage, die durch
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Zeichnung yeranschaulicht wird, bcstelit aus Warmespeicher, Gaserzouger, Carburator, 
Uberhitzer u. Gaswascher. Die Abgase des HeiBblascns heizen den Uberhitzer, dessen 
Warme zum Verdampfen u. Uberhitzen des W. fiir die Gaserzeugung verbraucht wird, 
wahrend der Speicher dio Warme des aus dem Generator abziehenden Wassergases 
aufnimmt, die zum Verdampfen u. Uberliitzcn des W. dient, das dampffórmig in um- 
gekehrter Richtung durcli den Generator geschickt wird. (A. P. 1752 278 T o m  25/4.
1925, ausg. 25/3. 1930.) R. H e r b s t .

Cyprien Laffitte und Numa Laffitte, Frankreich, Behandeln von Bituminis. 
Um das Erharten von auf StraBenboden, Papier, Gewebsstoffen oder anderen Unter- 
lagen erzeugten bituminosen Schicliten zu besehleunigen, wird den Bituminis rolie 
Essigsaure u. gegebenenfalls ein Gemisch von Sand u. Mn02 zugesetzt. (F. P. 683 697 
T o m  22/10. 1929, ausg. 16/6. 1930.) K u h l i n g .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Borlin-Siemensstadt, Verfahren zur Ver- 
meidung der Bildung von Niederschldgen und Verande.ru.ngen im Ol elektrischer Ein- 
richłungen, insbesondere von Transformatorem, Olsclialtern u. dgl., dad. gek., daB in die 
Einriclitung eine Fiillung eingebracht wird, die mindestens z. T. aus einem Ol, welches 
durch einen Dest.-ProzeB unter Vermeidung von Crackung gewonnen worden ist u. 
gegebenenfalls Han. besteht. (Schwz. P. 138 412 vom 22/11. 1928, ausg. 1/5.1930.
D. Priorr. 7/12. 1927 u. 28/6. 1928.) ' R ic h t e r .

Lindsay-McMilian Co., Wisconsin, iibert. von: Rush Nicholas Jarm an, 
Milwaukee, Herstellung eines Schmiermittels. Paraffinhaltige Mineralóle werden zwecks 
Herabsetzung des Stockpunktes mit einer aus Degras gewonnenen Zn-Seife yermisclit. 
(A. P. 1767 076 vom 7/2. 1927, ausg. 24/6.1930.) R i c h t e r .

Texas Co., New York, ubert. von: Neil Mac Coull jr ., Englewood, New Jersey, 
Herstellung von Schmierdlen fiir innere Verbrennuńgsmaschinen. Schmierole, dereń 
Viseosi;iit die gleiche oder hóhor ist ais der fiir die Schmierung von inneren Verbren- 
nungsmaschinen gowobnlicli verwendeten Schmierólen, werden mit einer geringcn 
Menge eines KW-stoffes mit einem Kp. unter 500° F. u. etwa 2% oxydierten Paraffins 
vermischt. (A. P. 1 767147 vom 15/8. 1928, ausg. 24/6. 1930.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Herstellung frostbestdndiger 
Schmiermittel, darin besteliend, daB man minerał., vegetabil. oder animal. Ole u. Fette 
mit melirwertigen Alkoholen, dereń Umwandlungsprodd. oder Deriw., wie z. B. 
Olykol u. Athylenglykol, u. einem Emulgierungs- oder Dispergierungsmittel yermisclit u. 
gegebenenfalls H.,0 u. ein Verdiinnungsmittel zusetzt. (F. P. 683 359 Yom 16/10. 1929, 
ausg. 11/6.1930.* D. Prior. 30/3. 1929.) R i c h t e r .

Hodson Corp., Chicago, iibert. von: W alter D. Hodson und Roy E. Coleman, 
Chicago, Schmiermittelkompositionen mit den Eigg. eines elast. Gels. Mineralschmier- 
ólen werden 0,5—25% einer Metallseife, insbesondere Al-Oleat, 1—50% Asbest u. 
gegebenenfalls bis zu 3% Degras zugegeben. (A. P. 1764 837 yom 15/3. 1924, ausg. 
17/6. 1930.) R i c h t e r .

Carrey-Morse Engineering Co., St. Louis, iibert. von: John O. Carrey, 
St. Louis, Herstellung eines olfreien Lagerschmiemiittels. Geschmolzenes Babbittmetall 
wird mit Graphit u. Glimmer yermisclit u. darauf bei niedriger Temp. S u. gegebenen
falls eine geringe Menge Paraffin zugesetzt. (A. P. 1764 094 vom 26/10. 1925, ausg. 
17/6.1930.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Stabilisieren von Olen, ins
besondere Schmier- und Tramformatorendlen. Zu dem Ref. des F. P. 636332; C. 1928.
I. 3022 ist nachzutragen, daB ais weitere stabilisierende Zusatze Stearinsdureamid, 
Acetamid u. Oxamid yerwendet werden. (Holi. P. 21987 yom 20/11. 1926, ausg. 
16/6. 1930. D. Prior. 24/11. 1925.) R i c h t e r .

W illiam A rthur Street, England, Verfahren zum Reinigen und Wiedergeuńnnen 
gebrauchter Schmierole. Die Schmierole werden mit etwa 1% eines Sulfonierungs- 
gemisclies behandelt, welches durch Sulfonierung einer Mischung aus ungesiitt. KW- 
stoffhaltigen Mineralolen u. ungesiitt. Fettsaure enthaltenden Olen erhalten wird. 
(F. P. 683 457 vom 17/10. 1929, ausg. 12/6. 1930. E. Prior. 5/11. 1928.) R i c h t e r .

Semer & Co. G. m. b. H., Berlin, Verfahren zum Entsiiften, Farben und anders- 
artigen Bearbeiten von gefalUen Baumstdmmen durch Aufsetzen einer am Rande ab- 
gedichteten Seheibe auf die Wurzelendsclinittflache des Stammes u. Eindrucken der 
Vortreibmittel in einen zwisehen Seheibe u. Wurzelendsclinittflache des Stammes 
gebildeten Holilraum, dad. gek., daB man ais Aufsatzscheibe einen Abselinitt des
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gleichen Stammes benutzt, der behandelt werden soli, wobei man zweckmaBig den- 
jenigen Absohnitt verwendet, der ohnehin zweeks Erzielung einer ebenen Schnitt- 
flache von dem Wurzelstoekende des Stammes abgesiigt wird u. bisher ais Abfallstiick 
behandelt wurde. 6 weitere Anspriiche kennzeichnen Einzelhciten des Verf., die im 
wesentliclien darin bestehen, daB die dem Baumstamm zugekchrte Seite der Aufsatz- 
selieibe in der Mitte bis auf ein ringformiges Randauflagefeld ausgeholilt wird, daB 
die Seheibe in bekannter Weisc in der gleichen Lage wie vor dem Absagen am Stammo 
befestigt wird u. daB die Seheibe auf Innen- u. AuBenflaelie mit Dichtungsbelagen 
aus Sehellaek oder anderen Harzmassen, Paraffin, Teer, Pech, Zement, Gips, usw. 
versehen wird. In den Hohlraum wird alsdann Luft oder ein anderes Gas, eine geeignetc 
FI. mit leichtem Druck eingefiihrt, die auf dem naturlichen Luftwege den Stamm 
durchdringen u. die Safte vor sich her treiben u. zum Austritt bringen. Je nach der 
Art der so eingefuhrten Mittel kann auch ein Farben oder Imjprągnieren des Holzes 
erfolgen. (D. R. P. 500 329 KI. 38h vom 25/11. 1928, ausg.. 20/6. 1930.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Holzkcmservierungs- und 
Desinfektionsmittel. Ais solclie sind mercurierle aliphat.. K  W-stoffe geeignet, z. B. Athyl- 
ąuecksilberbromid, das eine gute fungicide u. bactericide Wrkg. aufweist. Da die mercu- 
rierten aliphat. KW-stoffe in W. wl. sind, werden andere Stoffe, die die W.-Lóslichkeit 
erhóhen, wie Na,C03, Na2B40 7, Na-Phospliat, NaOH, Alkaliphenolate usw., zugesetzt. 
Sie konnen auch in organ. Losungsmm.; wie A., Plienolen, Teer u. dgl., zur Anwendung 
gelangen, ebenso wie in Form von kolloidalen Lsgg. (E. P. 305 943 vom 11/2. 1929, 
ausg. 10/4. 1930. D. Prior. 9/2. 1928.) R. H e r b s t .

Paul Dutoit, Lausanne, Schweiz, Behandlung von cellulosehaltigen Stoffen, wio 
Holz, Holzabfalle, Torf u. dgl., zwecks Gewinnung vergarbarer Kohlehydratlsgg. 
einerseits u. eines unl. Ruckstandes andererseits durch Druckerhitzung mit 2—10°/o 
Pliosphorsiiure auf 110—120°. Der dabei anfallende Ruckstand liefert durch Ver- 
kohlung phosphorsiiurehaltige Kohle, die insbes. ais Adsorptions- u. Entfarbungs- 
mittel brauchbar ist. (Schwz. P. 138 305 vom 6/10. 1928, ausg. 1/5. 1930.) M. F. M.

W. Elsner, Magdeburg, Alkoholhaltiges Motortreibmittel, dad. gek., daB man 
95:—96°/0ig- A. kontinuicrlich in einen App. zur A.-Herst. leitet, ein zweiter Teil des 
A. wird ais Waschfl. fiir dio bei der A.-Herst. nicht kondensierten Gase verwendet. 
Diese alkoh. Waschfl. wird in den A.-Kiiklapp. geleitet u. mit den A.-Gasen gememsam 
gekiihlt. (Ung. P. 95 397 vom 27/5. 1927, ausg. 2/12. 1929.) G. K o n ig .

Standard Oil Development Co., Delaware, ubert. von: Stephen A. Kiss, 
New Jersey, V. St. A., Darstellung von Aldehydem. Olefine mit hoherem Mol.-Gew. 
ais Butylen werden mit HOC1 behandelt. Die Rk. verlauft z. B. bei Nonylen gemiiB: 

C.H15CH =  CHo +  HOC1 — > C,H15CHOH-CH2Cl,
C7H15CH =  CH.; +  2 Cl — C,H15CHC1-CH2C1.‘

Beide Halogenverbb. gehen durch Einw. von W. in den Aldehyd C7H15CH2CHO uber. 
Die Umsetzung wird durch Verriihren der Olefine mit verd. HOC1 (nichit iiber l°/o 
HOC1) bei 0° bew irk t, dio H alogenverbb . werden mit W. auf 110—200° im geschlossenen 
GefaB erhitzt. Die Aldehyde konnen fl. Brennstoffen zugesetzt werden; sie Yerbessern 
ihren Geruch u. vermindern die Neigung zum Klopfen. (A. P. 1767 291 vom 27/2.
1926, ausg. 24/6. 1930.) A l t p e t e r .

Alfred Reich, K raftstoffe  und Schm ierm ittel u. preuCische Polizeiverordnung iiber den 
V erkehr m it M ineralolen u. Mineralólmischungen. Berlin: C. J .  E . Volckmann Nachf.
1930. (192 S.) 8°. =  Das K raftfahrzeug IV . M. 4.80.

Carl W alther, Schm ierm ittel. D resden: Th. Steinkopff 1930. (X , 144 S.) 8°. =  Teclmischc 
Fortsclirittsberichte. Bd. 23. M. U .— ; geb. M. 12.50.

Fuel research board. Technical papers. 25, th e  rcaetivit.y of coke.: 3, th e  influence of iron 
com pounds. London: H . M. S. O. 1930. 9 d. net.

XX. SchieR- und SprengstofFe; Zundwaren.
Muraour, KunennUipige Darstellung der Abhangiglceit der Explosionstemperatur 

der S. D.-Pulver vom Stickstoff- und Zentralitgehalt. (Memoriał Poudres 23. 256—61.
1928.) F . B e c k e r .

Alfred Stettbacher, Explosionen unter Wasser. „Torpedo“-Wirkung. Vf. unter
sucht die Sprengwrkg. von Pikrinsaure u. Nitropentaerythrit-Nitroglyceringemischen 
unter W. im Yergleich mit der an freier Luft. Bei Sprengverss. unter W. sind zwei Falle

94*
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zu untersclieiden: 1. Sprengladung u. -objekt sind allseitig von W. umgeben, 2. das 
Sprengobjekt grenzt an der der Sprengladung entgegengesetzten Seite an Luft („Tor- 
pedo“-Wrkg.). Vers.-Anordnung: Auf einen Eisenzylinder bzw. einer Glasschale 
gleichen Durclimessers ist eine Eisenplatte (Sprengobjekt) dicht angebracht, die den 
Sprengtiegel tragt. Dieser ist dureh einen paraffinierten Korken, dureh den die Ziind- 
schnur fiihrt, abgedichtet. Die Verss. zeigen, daB die Sprengstoffe in W. weniger leisten 
ais in Luft. Unter W. ist die Sprengwrkg. im Falle der ,, Torpedo wr kg. “ groBer, ais 
wenn Sprengladung u. -objekt allseitig von W. umgeben sind. Mit zunehmender Deto- 
nationsgeschwindigkeit des Explosivstoffes gleielit sich die Explosionswrkg. in der 
Luft u. freiliegend unter W. an. Abb. beschossener Eisenplatten im Original. (Ztschr. 
ges. SeliieB- u. Sprengstoffwesen 25. 233—34. Juni 1930.) F. B e c k e r .

Margueyrol, Das Verhalten eines B-Pulvers und versclńedener Nitroglycerin- 
iyulve.r gegen Feuchligkeii. Die Pulver werden zunachst iiber H2S04 bis zur Gewichts- 
konstanz getrocknet, sodann bis zur Erreichung des Gleichgewichtszustandes iiber 
verd. Schwefelsauren bestimmter W.-Dampftension (entspreehend 50, 70 u. 83% 
ielativer Luftfeuchtigkeit) aufbewahrt, u. die Gewichtsveranderungen durch Exsiccator- 
trocknung bestimmt. Zur Einstellung des Gleicligewichtes waren bei dem Nitrocellulose- 
pulver 40—50 Tage erforderlich. Eine yorausgehende liingere Erhitzung der Pulver 
auf (50° bewirkte bei dem Nitrocellulosepulver eine starkere Feuehtigkeitsaufnahme, 
bei den Nitroglycerinpulvern war ein deutlicher EinfluB nicht festzustellen. Nach der 
yollzogenen Feuchtlagorung u. Trocknung iiber H2S04 wurde das Ausgangsgewicht 
infolge eines Verlustes an Gelatinierungsmittelriickstand oder Nitroglycerin nicht wieder 
gefunden. Die Wiederaufnahme der Feuchtigkeit dauerte bei Yaselinnaltigen Nitro- 
glyeerinpulvern liinger, ais bei solchen mit Amylphthalat. Im Gleichgewichtszustand 
waren die Feuchtigkeitsgehh. dieser Nitroglycerinpulver von derselben GróBenordnung 
u. geringer ais die des Nitrocellulosepulvers. (Memoriał Poudres 23. 300—03. 1928. 
Paiis.) F. B e c k e r .

Maręiueyrol, Gewichtsverluste eines B-Pulvers und einiger Nitroglycerinpulver 
bei verschieden langer Erhitzung auf 60°. (Ygl. vorst. Ref.) In Tabellen sind die mittleren 
Gesehwindigkeitcn der Gewichtsabnahmen einiger auf 60° erhitzter Pulverproben zu- 
sammengestellt. Es zeigt sich, daB bei dem untersuchton Nitroeellulosepulver dio 
Gewichtsverluste von der GreiBenordnung unvermeidlicher Versuchsfehler sind, wahrend 
bei den Nitroglycerinpulvern die Schnelligkeit der Gewichtsabnahme mit steigender 
Erhitzungsdauer ziemlich regelmaBig abnimmt. Danaeh erscheint die Annahme gereeht- 
fertigt, daB wahrend der Erhitzung Nitroglycerin aus dem Innern der Rohren nach 
auBen diffundiert, u. an der Oberflache verdampft, so daB es im Pulvcr nicht in Form 
einer Komplexverb. mit der Nitrocellulose, sondern in ,,fester Lsg.“ vorhanden ist. 
(Memoriał Poudres 23. 304—08. 1928.) F. B e c k e r .

Demougin, Die Herstellung hochnitrierter NitroceUulosen fiir B. F. P.-Pulver. 
Vf. stellt Kurven auf, die die Abhangigkeit des N-Geh. der Nitrocellulosen von HNOa- 
u. H20-Konz. der Nitriersiiuro yeranschaulichen. Bei entsprechenden Konzz. der
Nitriersaure an H20  u. HNOa entstehen danach SchieBwollen etwas niedrigeren
N-Geh. ais nach den Kurven, die L u n g e  aufgestellt hat. Die giinstigste Zus. der 
Nitriersaure zur Herst. hochnitrierter Wollen liegt bei 22—23% HNOa u. 10,2—10,4% 
HjO, die fiir nocłi vollkommen 1. Nitrocellulosen bei 21—21,5% HN03 u. 15,6—15,7% 
H20. Der W.-Gen. ist genau einzuhalten, da eino geringe Anderung den N-Geh. der 
erhaltenen Nitrocellulose stark beeinfluBt. Die hoclinitrierten Wollen miissen zur 
Stabilisierung mindestens 100 Stdn., am besten mit schwach saurehaltigem W., 
gekocht werden. Es folgt dann eine Behandlung mit schwach alkalihaltigem W. u. 
schlieBlich grundliches Nachspiilen. Die Stabilisierung niedriger nitrierter Wollen 
geht sehr viel leichter vor sich. Durch langes Koehen hochnitrierter Cellulose in 
5%ig. H2S04 gelingt es anscheinend, ihre Loslichkeit in A.-A. zu erhohen, ohne daB 
durch diese Behandlung Stabilitat u. N.-Geh. nachteilig beeinfluBt werden. (Memoriał 
Poudres 23. 262—67. 1928. Angouleme.) B e c k e r .

Demougin, Die Nitrierung von Holzzcllsloff und anderen Cellulosearten. (Vgl. 
vorst. Ref.) Kurze Beschreibung von Vefss. groBen MaBstabes zur Nitrierung von 
Cellulosen verschiedener Herkunft (Nadelhólzer, Kastanie, Pappel, Espe, Bambus, 
Lein). Die Nitrierfahigkeit der Terschiedenen Cellulosen ist annahernd gleich, jedoeh 
kommen fiir prakt. Zwecke hauptsachlich Cellulosen der in genugenden Mengen stets 
yorhandenen Nadelhólzer in Frage. Die Verss. ergeben, daB sich Nitrocellulosen er-
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zieleń lasseu, die fur die Pulverhcrst. geeignet sind. Holzzellstoff liiCt sich nicht ganz 
so hoch nitrieren wie Baumwolle, u. zur Herst. einer Wolle bestimmten N-Goii. ist 
eino hóhere Saurekonz. notig, wenn statt Baumwolle Holzzellstoff benutzt wird. 
Da auch die Ausbeute weniger gut ist, ist dor Gestchungspreis einer SchieBwolle aus 
Holzzellstoff trotz des billigeren Ausgangsmaterials hoher. Der Zellstoff wurde in 
Form von Wolle, Papier u. Papierwatto nitriert, wobei die erste Form sich ais dio 
giinstigero erwies. a-Cellulose ergibt bei der Nitrierung Prodd., dio hinsichtlich ihror 
Giite zwischen denen aus Holzzellstoff u. Baumwolle stehen. Infolgo ihrer Noigung 
zu Knotonbldg. ist sio zur Nitrierung in Form yon Papier oder Papierwatto zu bringen. 
(Memoriał Poudres 23. 268—74. 1928. Paris.) B e c k e r .

Lćcorchś, Uber die Entfernung der Glucose bei der Stdbilisierung der Nitrocellulose. 
Vf. studiert die in der Nitrocellulose enthaltcnen Verunreinigungen u. ihre Entfernung 
bei dor Stabilisierung. Er unterwirft dazu Nitrocellulosen bekannter Bestandigkeit 
einer dem Stabilisieren entsprcchenden Behandlung im Autoklaven, u. stellt einor- 
seits dio an das W. abgogobenen Zert.-Prodd., andererseits dio nach der Behandlung 
sich ergebendo Bestandigkeit der Nitrocellulose fest. Die Stabilitatspriifungen werden 
ausgefiihrt nach der 110°-Methode u. nach einer Probo boi 133°, nach wrelcher dor 
durch Erhitzon der Wolle auf 133° im C02-Strom sich einstcllende Gewichtsverlust 
zu bestimmtor Zeit ormittelt wird. Beim Erhitzen von Nitrocellulose im Autoklaven 
sinkt N-Geh. u. Bestandigkeit, im W. kónnen mit OsTscher Fl. reduzierende Zuckor fc3t- 
gestellt werden. Nach 24-std. Erhitzen auf 130° war eine Nitrocellulose vóllig zu einer 
braunen Fl. zers., in der polarimetr. 30% Glucose bestimmt wurden. Aus dem Vers. 
kann gofolgert werden, daB die Nitrocellulose durch Erwarmung in W. eine langsame 
Zers. erfahrt, u. daB im bestimmten Zeitpunkt alle Zers.-Stadien bis zu nitrierten 
Zuckern u. Zuckern selbst vorhanden sein kónnen. Dio Ggw. nitrierter Zucker konnto 
durch Bestandigkeitspriifung einer Nitrocellulose wahrscheinlich gemacht werden, dio 
durch Erhitzen im Autoklaven eine starko Yerminderung ihrer Stabilitat erfahren 
hatto, u. durch Behandlung mit kalklialtigem W. nach Entfernung des Kalkes eino 
erhoblich gróBere Bestandigkeit ohno Gowichtsandorung bei 133° aufwies. Verfolgt 
man boim Stabilisieren in bestimmten Zeitabstiłnden den Geh. des W. an Glucose, so 
findot man zunachst einen Anstieg, dann bleibt der Glucosegeh. einige Zeit konstant u. 
erhóhfc sich schlieBlich proportional der Erhitzungsdauer. Der Gang der Kurve laBt 
erkomien, daB zunachst dio wahrend der Nitrierung cntstandenen nitrierten Zucker 
zerstort werden, u. daB dann, unterstiitzt von der oborflachenvergroBernden Wrkg. 
der Autoklavcnorhitzung, Glucoso ais Abbauprod. dor Nitrocellulose selbst in Ei- 
scheinung tritt. So ergibt sich, daB dio Behandlung einer Nitrocellulose mit kalk- 
haltigem W. erst dann ihren Zweck erfiillt, wenn dio bei der Nitrierung gobildeton 
Zuckernitratę so weit abgebaut sind, daB sio mit schwach alkal. Fil. verseifbar sind. — 
Nitrierungen der gleichen Baumwolle, ausgefiihrt im orsten Fallo mit einer Siiuro 
von 40% HoSO.,, 50% HN03 u. 10% H20, die nach oinigen Blin. Einwirkungszeit 
auf 66,5% H2S04, 23,5% HNOa u. 10% H2O gebracht wurde, im zwoiton Fallo aber 
direkt mit einer Saure vorstehcndcr Endkonz. ausgefiihrt wurden, zeigten, daB im 
zweiten Fallo (hoho H2S04-Konz. wahrend dor Aufsaugzeit) Glucoso in etwa der 
doppclten Mengo entstoht u. daB dio so erzielte Nitrocelluloso wonigor bestandig ist 
ais dio Probo, dio in zwoi Stufen nitriert worden war. Dio Menge der wahrend der 
Nitrierung sich bildenden nitrierten Zucker hangt somit von der Zus. der aufgesaugten 
Saure ab u. ist um so groBcr, jo hoher dio KonZ. der die Cellulose hydrolysierenden 
H2S04 ist. Dio in vorst. beschriebenen Verss. bestimmte Monge H2S04 im Stabili- 
siorungswasser war in beiden Fallcn annahernd gleich, so daB man annehmen kann, 
daB fiir die Mengo der H2S04 abspaltenden Verunreinigungen die Zus. der Saure nach 
bcendeter Nitrierung maBgeblich ist. Die Zerstórung H2S04-haltiger instabiler Verbb. 
ist nach 10-std. Erhitzen auf 130° beendet u. bei weiterem Erhitzen bleibt dio stiind- 
lich abgespaltcno Monge H2S04 konstant; dies deutet darauf hin, daB die H2S04 
Verunreimgungen entstammt, dio ahnliche Bestandigkeit aufweisen wie die Nitio- 
celluloso selbst. (Memoriał Poudres 23. 275—84. 1928. Paris.) B e c k e r .

Desmaroux, Sludie iiber den LosemiUdrest von B-Pulvem. Verss. zur Best. der 
Abhangigkeit des Losemittclrestes von Nitrocellulosępulvern von der Trockendauer, 
dem Tauchvorgang, dem Goh. der SchieBwolle an A.-A.-l. u. dor Zus. des Gelati- 
nierungsmittels. Analytisches: Das Pulver wird ahnlich wie bei der Diphenylamin- 
best. mit NaOH zersetzt. Um jeglichcn Vorlust an in der Vorlago nicht kondensierten 
Dampfen auszuschlieBen, fuhrt von dort ein kleines mit C03-Schnee gekiihltes Rohr
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in den Zers.-Kolben zuriick. Am SchluB der Zers. wird der Inhalt des Kulilrohres 
in wenig W. gel. u. mit dem Destillat vereinigt. Die Best. des A. wird durch Ver- 
esterung mit essigsaurer NaN02-Lsg. yorgenommen; das sehr fliichtige Athylnitrit 
wird im CO„-Stroni mit Bicarbonatlsg. zur Befreiung von N 02 (aus der Nitritlsg. 
stammond) gewaschen, in der nachsten Waschflasche durch verd. KJ-lialtige HC1 
yerseift u. das ausgeschiedeno J  titriert. A. -j-A. werden mit Bichromat in stark 
sohwcfelsaurer Lsg. zu CHaCOOH oxydiert u. der Verbrauch an Bichromat jodometr. 
bestimmt. — Ergebnisse: Die Ermittehmg des Geh. an A. u. A. in Abhangigkeit von 
der Trockenzeit der Pulver fiihrt nicht immer zu regelmaBigen Ergebnissen, jedoch 
zeigt sich ubereinstimmend, daB der A.-Geli. durch die Trocknung weniger beeinfluBt 
wird ais der A.-Geh. Die Wrkg. des Tauchens ist der der Trocknung analog: Sie er- 
streckt sich fast ausschlieBlich auf die Entfernung des A. Bei sonst vollig gleich- 
artiger Behandlung der Pulyer ernoiit sich mit zunehmender Dieke anniihernd pro- 
portional der Geh. an A. u. A. YergroBerung der Lóslicnkeit der Nitrocellulose seneint 
eine Verminderung des A. u. eine Vermenrung des A. im Losemittelriickstand zu 
bewirken. Verandcrt man dic Zus. des Gelatinierungsmittcls, so ist boi sonst vóllig 
glcichartigen Herst.-Bedingungen des Pulvers eine glcichsinnige Anderung des Lose- 
mittelriickstands zu beobachtcn. Eine RegelmiiBigkeit in der Zus. des . Losemittel- 
riickstandes wird durch dic z. Z. iiblichen Herst.-Methoden der Pulver nicht gewahr- 
leistet. (Memoriał Poudres 23. 285—99. 1928. Paris.) B e c k e r .

Dynamit-Act.-Ges. vormals Alfred Nobel & Co. Hamburg, Koln.(Erfinder: 
Ph. Naoum, Sehlebusch-Manfort, und Adolf Hólz, Hamm), Verfahren zur Her- 
slellung ron Schwarzpuher mit glęićhma/3iger Brenndauer, dad. gek., daB zur Erzielung 
der gewiinschten liingcren oder kiirzeren Brennzeit die Holzkohle ganz oder zum Teil 
durch Petrolkoks ersetzt wird. (D. R. P. 499 402 Kl. 78 c, vom 19/6. 1929, ausg. 
11/6. 1930.) S a r r e

Deutsche Versuchsanstalt fiir Luftfahrt e. V., Berlin-Adlershof (Erfinder: 
Ferdinand Leiber, Berlin-Adlershof), Verfahren und Vorrichtung zur Blitzlichlerzeugung. 
Verf. zur Blitzlichterzeugung, bei dem ein Blitzlichtpulver durch cino Sprengung in 
die Luft geschleudert u. geziindet wird, 1. dad. gek., daB zur Sprengung durch Ziind- 
sclinur ziindbare Sprengstoffe verwendet werden, dic eine sehr h. u. helle Sprengflammo 
ergeben, wie beispielsweise Al-Sprengstoff. — 2. dad. gek., daB zur Einbringung etwa 
erforderliehen Zusatzsauerstoffs Sprengstoffe, dereń Zerfallsprodd. 0 2 abgeben konnen, 
ż. B. Pikrinsiiure, yerwendet oder pulverformige Sauerstofftrager in die Blitzlicht- 
pulversprengwolke liineingesprengt werden. — 3. dad. gek., daB ein durch Initial- 
zundung detonierender Sprengstoff vorgesehcn u. Initialziindung verwendet wird.
3 weitere Anspriiche kennzeichnen die Vorr., die durch schemat. Zeichnung anschaulich 
gemacht wird u. im wesentlichen durch eine linscnfórmige AuBenhiille mit versclviedenen 
Offnungen zur Erzeugung von facherartigen, teller- oder sternfórmigen Blitzcn u. dnrch 
die Venvendung yon nur durch starkę Initialziindung detonierenden Sprengstoffen, 
wic z. B. nitriertem Papier, fiir die einzelnen Hiillen u. Scheidewande der verschiedenen 
Inhaltsteile ausgezeichnet ist. (D. R. P. 500 053 Kl. 78d yom 22/4. 1927, ausg. 17/6.
1930.) R. H e r b s t .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
C. R. Rice, Die Zurichtung ron Johgarem Riemenleder und anderen Ledern. Vf. 

gibt Anweisungen fiir die yerschiedenen Arten der Fettung von lohgarem Riemenleder 
(Einbrennen, Kaltschmieren, Handschmieren u. Schmieren im lieizbaren SchmierfaB), 
fiir die Fettung von Chromriemenleder (Schmieren, Fettlickern), von kombiniert 
gegerbtem Riemenleder, Geschirr- u. Sattelleder. (Leather Manufacturer 41. 151—52. 
Juni 1930.) G ie r t h .

—, Zurichtung ron Rindshiiljten zu Oberleder. Es werden Hinweise fiir das Zu- 
richten von Rindshalften zu Oberleder u. die Bereitung der dazu notwendigen Agenzien 
(Farbstoffe, Appretier- u. Weichmachungsmittel) gegeben. (Hide and Leather 79. 
Nr. 24. 21—23. 35—36. 14/6. 1930.) G i e r t h .

—, Das Gerben ron Rindshalften zu einem narbenłosen, scliwarz-glatten Schuh- 
óbcrlćder. Es wird eine Vorschrift fur die Gerbung von Rindshauten zu einem chrom- 
garen, narbenłosen, schwarzglatten Oberleder („gunmetal sidc leather”) gegeben, 
die yon der Rohhaut iiber die Wasserwerkstatt, den GerbprozeB, das Schwarzfarben
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u. Buffieren zum zugerichteten Leder fiihrt. (Hide and Leatker 77. Nr. 13. 32—33. 
Nr. 14. 28. 6/4. 1929.) G i e r t h .

M. C. Lamb, Lederfabrikalion. Vf. gibt in kurzeń Ziigen ein Bild der modernen 
Lederfabrikation. (Hide and Leather 77. Nr. 11. 24—25. Nr. 12. 24—25. 23/3. 1929. 
London, The Leathersellers Teehn. College.) G ie r t h .

Fritz Stather, „ Rote Verfarbung“ und „role Erhitzung'1 auf gesalzenen Hauten. 
(5. Mitteilung iiber Htiule- und Lederschdden von M. Bergmann und F. Stather.) (4. 
vgl.C. 1929. H. 2968.) Die von D. J o r d a n  L l o y d  besehriebene, dureh Meeressalz hervor- 
gerufeno „rote Erhitzung" (C. 1930. I. 1418) u. die vom Vf. u. E. L i e b s c h e r  bo. 
schriebene „rote Verfiirbung“ (vgl. 4. Mitt.) an mit Steinsalz gesalzenen Rohhauton 
sind keine prinzipiell verschiedene Erscheinungen. Denn die aus Fellen mit ,,roter 
Erhitzung“ erhaltenen halophilen roten, gelben u. weiBen Kokken- bzw. Sarcinen- 
arten stimmen in ihren bakteriolog. Merkmalen (Farbę, Waehstum, Gelatineverfliissi- 
gungsvermógen, mkr. Aussehen usw.) weitgehend mit den aus Fellen mit „roter Ver- 
farbung“ isolierten Bakterienarten, Mikroeoeeus roseus, Sareina lutea u. Sareina 
aurantiaea, iiberein. Untersehiedlieh ist nur dio Salzkonz. fiir das optimale Waehstum, 
die fiir die Bakterien der roten Erhitzung weit hoher liegt ais fiir die der roten Ver- 
farbung. Vf. konnte jedoch die wesentliehen Bakterien der roten Verfarbung auf einem 
Fischbriihc-Reismehl-Nahrboden allmahlich so an eine Koehsalzkonz. von 20% ge- 
wohnen, daB sie sich von unter gleichen Bedingungen befindliehen Bakterien der roten 
Erhitzung in den Wachstumsverhaltnissen kaum unterschieden. Andererseits gelang 
es Vf., die Bakterienstamme der roten Erhitzung auf Herings-Agar-Nahrbóden an geringe 
Kochsalzkonzz. zu gewóhnen, so daB sio bei etwa 2—2,5% Kochsalzgeh. u. zum Teil 
auch auf yollkommen kochsalzfreien Agar-Nahrboden waehsen. (Collegium 1930. 
151—53. April. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) G i e r t h .

Fritz Stather, Gertrud Schuck und Erica Liebscher, Violette Flecken auf ge- 
salzencr Rolihaut. (6. Mitteilung iiber Haute- und Lederschdden von M. Bergmann und
F. Stather.) (5. vgl. vorst. Ref.) An gesalzenen Hauten u. Fellen, besonders an 
Kalbfellen, treten nicht selten auf der Fleischseite intensiy rot- oder blauviolett 
gcfarbto Flećken auf. Dio Einzelflecken haben 1—2 mm Durehmesser, sind scharf 
begrenzt u. reihen sich in groBer Menge aneinander. Ihr Farbton yariiert von Rot bis 
Blau. Haufig enthalten sic winzig kleine Piinktchen von dunklerer, blauer bis schwarzer 
Farbę. Das iiber don Flecken liegende KonscrvierungssaIz nimmt teilweise dio rot- 
bis blauviolette Farbung an. Beim Austrocknen der Haute werden die Flecken blaBlila. 
Bei starkem Befall sieht die Fleischseite der Haut oft eigentiimlich feuchtglanzend 
aus. Haarlassigkeit haben dio Flecken nieht zur Folgę. Aller Wahrscheinliohkeit 
nach sind die Flecken durch dio Tiitigkeit chromogener Mikroorganismen verursacht. 
Durch einen im groBen MaBstab ausgefuhrten Betriebsversueh ist orwiesen, daB die 
mit violetten Flecken behafteten Felle in der Wasserwerkstatt keinen erhóhten Verlust 
an Hautsubstanz erleiden. Auch bei der histolog. Unters. (Mikrophotographien) war 
keinerlei Voranderung im Aufbau des eigontlichen Hautgewebes festzustellen. Ein 
Sehaden erwachst dem Gerber nur insoweit, ais nach dem Aschern auf den Narben 
gróBere rot bis blauviolette unregelmafiig umrandete Flecken auftreten, die die Ver- 
wendung der Haute zur Herst. hellerer Farbleder unmóglich machen. (Collegium
1930. 153—61. April. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) G i e r t h .

Fritz Stather und Gertrud Schuck, Unlersuehungen uber Salzflecken. II. Narben- 
schaden auf gedscherter Haut und cliromgarem Leder. (7. Mitteilung uber Haute- und 
Lederschdden von M. Bergmann und F. Stather.) (6. vgl. vorst. Ref.) Haute, die mit 
den in der 1. Mitt. (C. 1929. I. 826) beschriebenen hellgelben, orangeroten oderdunkel- 
roten Salzflecken behaftet sind, zeigen meistens nach dem Aschern u. Enthaaren 
Narbenbeschadigungen, die auch beim fertigen Leder siehtbar bleiben. Vff. unter- 
suchen diese Salzflecken-Narbenschaden nach auBerem Aussehen, histolog. Aufbau 
u. chem. Zus. Dio Narbenschaden treten auf der geascherten u. enthaarten BloBe 
in Form ziemlich groBer, manchmal landkartenartiger gelblicher, gelbgrauer, gelb- 
brauner oder griinlicher Flecken von unregelmaBiger Gestalt auf. Die Flecken heben 
sich bei starkerer Auspragung ais kleine rauhe u. harte Erhebungen vom normalen 
Narben ab; der fleckige Narben ist verworfen. Mitunter zeigen die Blófien auBerdem 
sohwachc graubraunliehe Schattierungen, die von Veranderungen im Innem der Leder- 
haut ruhren und von gleiehem Ursprung wio die Narbenflecken sind. In der Durchsicht 
geben die Schattierungen das glciche Bild wie die auf dem Narben durchgebroohenen 
Flecken. Eine direkte Verb. zwisehen den urspriinglichen orangerotenFlecken der Fleisch-
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seite u. den Narbenflecken scheint trotzdem nicht zu bostehen.—Bei der histolog. Unters. 
der Narbenflecken ergab sich, daB der Narben unregelmaBig ausgebuchtet (Mikro- 
photographien) u. die Narbenschicht stellenweise ganz losgeldst ist. Die Farbstoff- 
aufnahme ist beim flcckigen Gewebe eine voUkommen andere ais beim gesunden. 
Dio Fasern erseheinen geschwollen, ilire fibrillare Struktur ist viel undeutlicher ais 
im ungefleckten Gewebe. Die Fleckenstellen zerreiBen beim Schneiden leicht. — 
Nach dem Aschern ist der Geh. an Ca in den gefleckten Stellen des Narbens sehr viel 
hóher ais in den ungefleckten, auch der Geh. an Phosphor- u. Schwefelsauro ist fast 
immer hóher. Im Gegensatz zu den gesunden Stellen laBt sich in den Narbenflecken 
sehr oft C02 nachweisen, das entweder von dem dem Konservierungssalz zugesetzten 
Na2C03 oder wahrscheinlich von einer bakteriellen Zers. der Hautsubstanz riihrt. — 
Durch den GerbprozeB werden dio Narben-Salzflecken fisiert u. treten bei der Zu- 
richtung meist noch starker hervor. Auch beim Leder nimmt der fleckige Narben 
den Farbstoff anders auf ais das gesunde Gewebe. (Collegium 1930. 161—69. April. 
Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) GlERTH.

Fritz Stather und Erica Liebscher, Zur Bakteriologie violett verfleckter gesalzencr 
Jiohhaut. (8. Mitteilung iiber Hdute- und Lederschaden von M. Bergmann undF. Stather.) 
(7.Mittoilung vgl. yorst. Ref.) Auf der violettfleckigen Haut (vgl. vorvorst. Ref.) konnten
9 Arten von aeroben Mikroorganismen ermittelt werden: je eine rosarote, braunrote, 
gelbe u. weiBe Kolonien bildende Kokkenart, 2 stabchenfórmige Bakterien, die farb- 
lose Kolonien bilden, je ein stiibchenformiges Bakterium, das yiolette bzw. gelbe 
Kolonien (Mikrophotógraphien) bildet, u. schlieBlich ein fadenformiges Bakterium. 
Eingehend wird das Stabehenbakterium mit violetter Farbstoffbldg. beschrieben, 
eine einwandfreie Identifizierung war nicht moglich. Ebensowenig fiihrte die Unters. 
des Stabchenbakteriums mit gelber Farbstoffbldg. u. des Kugelbakteriums mit braun- 
roter Farbstoffbldg. (Mikrophotographie) zur Identifiziertmg. Das Kugelbakterium 
mit rosaroter Farbstoffbldg. erwies sich ais Micrococcus roseus, das mit gelber Farb
stoffbldg. ais Micrococcus luteus, das ohne Farbstoffbldg. ais Micrococcus pyogenes 
albus. Bei den Stabchenbakterien ohne Farbstoffbldg. handclt es sich einmal um eine 
Mesentericusart, beim anderen gelang die Identifizierung nicht. Die fadenbildende 
Bakterienart (Mikrophotographie) konnte ais ein langfadiger Actinomyces-Stamm 
erkannt werden. (Collegium 1930. 170—75. April. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. 
f. Lederforsch.) GlERTH.

P. Jakimow und P. Tolski, Die Birkenrinde ais Gerbmalerial. Vff. stellen 
systemat. Unterss. iiber die Verwendung von Birkenrinde zur Gerbung an. Birken
rinde besteht aus einem auBeren Teil, dem aus Korkzellen gebildeten Periderm oder 
weiBen Bast, u. einem davon scharf abgegrenzten inneren Teil, der ais Gerbmittel 
dienenden „inneren Rinde“. Die Gerbstoffe der Birkenrinde wurden durch eine Reihe 
qualitativer Rkk. charakterisiert: Bromwasser gibt einen gelben Nd., FeCl3 einen 
schwarzen Nd., Gelatine einen reichliehen Nd., CuS04 keinen Nd., II2S04 einen roten 
Ring (beim Verdiinnen mit W. rotbraune Lsg.), Bleisalze einen blaBrosafarbenen Nd., 
Formaldehyd beim Kochen einen rosafarbigen Nd., Eisenalaun -f CH3COONa keino 
Violettfarbung, NaOH keino Farbung. — Vff. ermitteln die Zuss. des Birkenbasts 
u. der inneren Rinde, die Abhangigkeit der Zus. der inneren Rinde von Alter, von 
der Hohe der Entnahmestelle am Stamm, dio optimale Temp. fiir die Estraktion (90°) 
u. dio Bedingungen fiir eine Steigerung der Anteilzahl des gewonnenen Extrakts. In 
einem Gerbversuch beim naturlichen pn der Birkenbriihen (4,57) bei allmahlicher 
Steigerung der Konz. analog dem Briihengang im Fabrikationsbetrieb wurde ein Ober- 
leder von schon lichtbrauner rosa getonter Farbo mit elast. Narben u. der Rendement- 
zahl 209 erhalten. — Der weiBe Birkenbast ist im Gegensatz zur inneren Rinde zur 
Extraktbereitung ungeeignet, da er zu wenig Gerbstoff enthalt. Er gibt bei der 
trockenen Dest. den wertvollen Birkenteer, der den damit gefetteten Ledern den 
Juchtengeruch verleiht. (Collegium 1930. 233—39. Mai.) G i e r t h .

L. Vangasbecg, Colorimetrische Schnellmethode zur Bestimmung des Eisens in 
Gerbexlrakten. Man verascht 10 g Extrakt, nimmt die Asche in HC1 u. W. auf, filtriert 
vom Unloslichen ab, oxydiert mit KC103 u. einigen Tropfen HN03, fiillt auf 50 ccm 
auf u. nimmt davon 5 ccm — entsprechend 1 g Extrakt — in ein Reagensglas. Die bei 
Zugabe von 5 ccm 10%ig. KCNS u. 10 ccm A. entstehende Farbung wird mit Standard- 
lsgg. verglichen. (Zur Herst. der Standardlsgg. 0,020 g reines Eisen in H2SO., gel., 
durch 1—2 Tropfen Bromwasser oxydiert u. auf 1 1 aufgefiillt.) (Ann. Chim. analyt. 
Chim. appl. [2] 12 168. 15/6. 1930.) WiNKELMANN.
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XXII. Leim; Gelatine; Klebm ittel usw.
E. Sauer, Die Wertbestimmung des Lcims durch Zerrei[lversuche. Vf. gibt cin oin- 

faches Verf. u. App. fur die ZorreiBprobe, auf welche in der Praxis trotz der indirekten 
Metboden, wie Viscositat, F. u. Festigkeit der Leirogallerte, nicht verzichtet werden 
kann. Man gibt yon Lederleim 35 u. 40 g, yon Knochenleim 40 u. 45 g je in 100-ccm- 
MeBkolben, laBt in k. W. voUstandig aufquellen, schm. durch Einstellen in ein W.-Bad 
von 70° u. fullt mit W. der gleichen Temp. bis Zur Markę auf. Von jeder Leimprobe 
werden 5 Buchenholzpaare mit don Hirnflachen kreuzweise yerleimt, 24 Stdn. in der 
Trockenpresse mit 6 kg/qcm Belastung u. weitere drei Tage ohne Druck troeknen 
gelassen. Vorwarmen der Hólzer bei Verleimung ist besser zu untcrlassen. Die Zer- 
reiBprobo wird in einem nach Angaben des Vf.s hergestellten App. ausgefiihrt. Angabe 
der ZerreiBfestigkeit in kg/qcm. Mittelwerte der ZerreiBfestigkeit bei obigen Konzz. 
sind fiir guten Hautleim 100—120 kg/qcm, fiir guten Knochenleim 90—110 kg/qcm. 
(Farben-Ztg. 35. 2099—2101. 12/7. 1930. Stuttgart, Techn. Hochsch.) Sc h e if e l e .

Alox Chemical Corp., New York, iibert. von: Arthur W. Burwell, Niagara 
Falls, New York, Gewinnung von Emulgator en, insbesondere zwecks Herstellung von 
Harzleimemulsionen. Paraffine werden mit 0 2-haltigen Gasen bei erhóhter Temp. u. 
Druck in Ggw. eines Katalysators so weit partiell oxydicrt, daB das Rk.-Prod. hóchstens 
30% saure Bestandteile aufweist u. darauf gegebenenfalls nach Abtrennung der fl. 
sauren Bestandteile mit Alkali neutralisiert. Die Arbeitsweise ist an Hand einer Zeich- 
nimg erlautert. (A. P. 1768 523 vom 23/3. 1927. ausg. 24/6. 1930.) R ic h t e r .

Henning Orla Bruhn, Kopenhagen, Klebemittel, bestehond aus einer Lsg. von 
Kautschuk in chlorierten KW-stoffen. — Z. B. benutzt mai eine Pasto, die aus einer 
Lsg. von 20—30 g Kautschuk u. 0,7 g Parfiim in 1000 g Dichlordthylen besteht. (Schwz. 
P. 136 654 vom 22/2. 1928, ausg. 1/2. 1930.) Sa r r e .

I. F. Laucks, Inc., V. St. A., Klebmittel aus Pflanzeneiweifi (ygl. A. PP. 1 689 732
u. 1 691 661; C. 1929.1. 715). Pflanzliche eiweiBhałtige Stoffe werden mit einer S-hal- 
tigen Verb., in der der S am Kohlenstoff gebundon ist, eventuell in Ggw. einer bas. 
Substanz unter Zusatz einer Substanz, die das Absitzen verzogert, behandelt. Ais
S-haltige Yerbb. sind genannt: n-Propyldisulfid, Methyldisulfid, Allylsulfid, Benzyl- 
sulfid, Benzyldisulfid u. andere aliphat. u. aromat. Sulfide, ferner CS2 u. Thiocarbonatc. 
Ais alkal. Zusatzo dienen NaOH, Ca(OH)2, u. ais Absitzyerzógerer Alkali- u. Erdalkali- 
chloride. — Z. B. wird ontóltes Sojabohncnmehl mit Kalk, Na2C03, NaF u. W. vcr- 
mischt u. dann eine geringe Menge n-Propylsulfid zugesotzt. In gleicher Weise wird 
Baumwollsaatprotein u. Leinsaat behandelt. Eventuell wird aueh noch ein Harz, 
■wie Kolophonium, zugesetzt. (E. P. 298 511 yom 28/3. 1927, ausg. 8/11.
1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Persiel, 
Hóchst a. M.), Verfahren zur Herstellung gerbstoffhaltiger Eiwci/Slosungen, 1. dad. gok., 
daB ais Losungsm. fiir die mit Gerbstoff gefallten EiweiBkórper wasserhaltige organ. 
Lósungsmm. fiir sich allein oder in łlischung miteinander angewendet werden. —
2. dad. gek., daB man an Stelle von W. inehrwertige Alkoholo oder Monochlorhydrine 
yerwendet. — 3. dad. gek., daB man Lósungsmm. yerwendet, die Celluloseabkómmlinge 
enthalten. — 4. dad. gek., daB man die Fallung der EiweiBkórper durch Zusammen- 
bringen der getrennt hergestellten Lsgg. von Gerbstoff u. EiweiBkórper yermeidet. — 
Z. B. lost man 1 Gewichtsteil Gelatine. h. in 2 Gewichtsteilen W. u. yermiseht mit einer 
Lsg. von 1 Gewichtsteil Tannin in 2 Raumteilen A. — Oder man fallt Gelatine in wss. 
Lsg. mit Tannin, wascht mit h. W., trocknet u. lost 1 Gewichtsteil Tanningelatinc 
in einor Mischung von 2 Gowichtsteilen W. u. 5 Gewichtsteilen Glykolchlorhydrin. 
Dio Lsg. ist mit wasserhaltigen organ. Lósungsmm. yerdiinnbar. Die Lsgg. dienen ais 
Impragnierungs- u. Klebemittel. (D. R. P. 495 741 KI. 22 i vom 8/8. 1926, ausg. 
10/4. 1930.) S a r r e .

XXIV. PhotograpMe.
H. Arens, Studien iiber Solarisation. I. Einflufl ton Bromionen auf die Solari- 

sation. Verss. iiber die Verstarkung der Solarisation durch KBr. Die Br-Ionen ver- 
starken die Solarisation nur dann, wenn sie wahrend der Belichtung anwesend sind. 
Diese Rk. tr itt mehr oder weniger bei einer groBen Anzahl von Handelsplatten u. 
-films auf. Entfernt man die Br-Ionen durch Behandlung mit AgN03, welches seiner-
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soits durch NaCl bcseitigt wird, so bleibt die Solarisation bei einer Reihe von Handels- 
platten aus. Bei Schichten aus peptisiertem AgBr wird sie bei obiger Behandlung 
weitgehend vermindert, aber bisweilen nicht vóllig aufgehoben. Durch erneutes 
Hinzufiigen von KBr wird erreicht, dai3 die Solarisation wieder au ftritt.. Die solari- 
sationsverhindernde Wrkg. des NaN02 kann durch KBr aufgehoben werden. (Ztschr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 28. 91—98. Juli 1930. Dcssau, Wiss, 
Zeutrallab. d. Photogr. Abt. d. I. G.) L e s z y n s k i .

Hans Arens, Studien iiber Solarisation. II. Abhangigkeit der Solarisation von 
der Emulsionsbereitung. (I. vgl. vorst. Bef.) Es wird der Zusammenhang zwischen 
Solarisation u. Emulsionsbereitung fiir Schichten aus peptisiertem AgBr in Gelatine- 
lsgg. untersucht, wobei die Entstehung des AgBr (ais Silberaquivalent- u. ais Brom- 
kórper) u. die Bedingungen seiner Emulsionierung durch Anwesenheit verschiedener 
KBr-Mengen variiert werden. Der peptisierte Silberkorper solarisiert weniger ais der 
Bromkórper, selbst dann, wenn in der fertigen Emulsion glciche Mengen KBr vor- 
handen sind. GroBere Mengen KBr bei der Peptisation haben bei den vorliegenden 
Schichten solarisationsverringernde Eigg., in dem Sinne, daB das Minimum der Kurve 
im Solarisafionsgebiete erhoht wird. Dabei kann eine Erhohung des KBr-Geh. die 
Solarisationskurve mit dem Masimum der Schwarzungskurve u. der zweiten Umkehr 
nach Gebieten der geringeren Belichtung verschieben, wahrend sich die Schwellen- 
empfindlichkeit der Schicht im Gegenteil verringert. Eine Abhangigkeit der Solari
sation bei Silber- u. Bromkorper von der KorngróBenverteilung konnte nicht fest- 
gcstellt werden. Mit NH3 peptisierte Silberaquivalent- u. Bromkorper solarisieren 
stark, wobei mit Erhohung des NH3-Geh. die Solarisation erhoht wird. (Ztschr. wiss. 
Photogr., Photophysik u. Photochem. 28. 98—110. Juli 1930. Dessau, Wiss. Zentrallab. 
d. Photogr. Abt. d. I. G.) LESZYNSKI.

Liippo-Cramer, Stationdre Ztistande in photographischen Schichten. Es wird 
fcstgestellt, daB die Begunstigung der Descnsibilisierung durch Bromionen in hohem 
Grade von der Lichtintensitat abhangig ist. Bei schwacheren Intensitaten ist der 
Effekt gróBer. — Die Bldg. von stationaren Zustanden ist nicht nur auf Quecksilber- 
jodidgelatine (vgl. Photogr. Korrespondenz 1903. 614) u. Jodsilbergelatine beschrankt, 
auch AgBr laBt sich — auch ohne desensibilisierende Farbstoffe — so beeinflusscn, 
daB mit der Zeit ein stationarer Zustand eintritt. Vf. zeigt dies an Diapositivplatten 
hinter Orangefiltern nach Impragnierung mit 1% KBr-Lsg. (Photogr. Industrie' 28. 
777—79. 16/7. 1930. Schweinfurt.) L e s z y n s k i .

S. E. Slieppard, Schleier verliindernde und desensibilisierende Wirkungen. (Ztschr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 28. 85—91. Juli 1930. Rochester, N. Y., 
Comm. Nr. 342. — C. 1929. I. 2135.) L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Uber Desensibilisierung und andere Farbstoffreaktionen. (Vgl.
C. 1930. I. 930.) Wahrend die Ausbleichgeschwindigkcit im roten Licht in Ggw. der 
gebrauchlichen Desensibilisatoren erheblich groBer auf Negativplatten ais auf Positiv- 
schichten ist, zleigt sich hinter Gelbfilter ein verandertes Verh. Yerss. mit Pinagriin 
ais Desensibilisator ergaben, daB Diapositivplatten in annahernd demselben MaBe 
abgeschwacht wurden wie unter dem Rotfilter, daB aber auf Negatiyplattcn unter 
entsprechenden Bedingungen nur intensive Schleier entstehen. Ahnlich wie Pinagriin 
verhiilt sich Pinagelb. Auch bei Anwendung schwacherer Liclitintensitaten wurde 
hinter Gelbfilter nie ein Ausbleiehbild auf den hochempfindliehen Platten erhalten. 
In Parallele hierzu steht die Beobachtung, daB hochempfindliche Platten nach der 
Impragnierung mit Desensibilisatoren bei der Belichtung hinter gelbem u. besonders 
hinter passendem Griinfilter eine nicht unerhebliche Verstarkung des latenten Bildes 
erfahren konnen, ehe eine Schleierbldg. eintritt. Entsprechende Verss. hinter Griin- 
filter mit Diaplatten ergaben eino Abschwachung. Verss. iiber die Herst. von Duplikat- 
negatiren ergeben, daB man hier sehr wohl auch hochempfindliche Platten verwenden 
kann u. daB damit sogar bessere Abstufungen des Bildes erzielt werden konnen ais 
auf den weniger gereiften Schichten. Es ist aber bei hochempfindliehen Schichten 
unerlaBlich, mit rotem Filter zu arbeiten. Der grundsatzliche Unterschied im Verh. 
der hochempfindliehen Schichten gegeniiber den ungereiften Emulsionen in bezug 
auf den Ausbleicheffekt ist offenbar auf die hóhere p r i m a r e  Farbenempfindlichkeit 
der goreiften Schichten zuriickzufiihren.

Es wird ferner das Verh. der in Ggw. von desensibilisiefenden Farbstoffen aus- 
gebleichten Schichten gegenuber einer neuen Belichtung untersucht. Bei Vetss. mit 
Pinagelb wurde versucht, den Farbstoff durch Sulfit zu zerstóren. Da aber eine voll-
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standige Zerstórung nicht moglich ist, war cin Vergleich der Empfindlichkeiten der 
urspriinglichen u. der ausgebleichten Platto nicht moglich. In Analogie zu den Be- 
funden bei der Untcrs. des Herscheleffekts wird festgestellt, daB das nach der Aus- 
bleichung im roten Lichte auf hochempfindlichen Platten nach abermaliger Belichtung 
ohne Filter entstandene latente Bild wieder durcli eine erneute Rotbelichtung zerstórt 
werden kann. Yf. konnte eine Platte in Ggw. von Pinagelb viermal abwechselnd 
schwar7.cn u. wieder aufhellen.

Vf. untersucht, ob der Austausch des Desensibilisators durch einen Sensibilisator 
die photograph. Desensibilisierung in einem ahnlichen Grade aufzuheben vermag, wie 
dies umgekehrt bei der Desensibilisierung opt. sensibilisierter Schichten der Fali ist. 
Dies konnte nur in einzelnen Fallen u. auch hier nur in geringem MaBe festgestellt 
werden. Dio Verss. des Vf.s deuten darauf hin, daB im allgemeinen die Desensibili- 
satoren leichter die sensibilisierenden Farbstoffe durch Austausehadsorption ver- 
drangen ais umgekehrt. Verss. iiber die Auswaschbarkeit von Pinagelb ergeben — in 
tibereinstimmung mit dem Verh. von Phenosafranin —, daB ein Teil der Desensibili
sierung durch Auswaschen nicht aufgehoben werden kann. Da aber nicht festgestellt 
werden kann, ob der Farbstoff selbst auch restlos entfernt wurde, so kann man irgend- 
welehe Schlusse iiber eine chem. Rk. des Farbstoffs mit den Keimen schon in der 
unbelichteten Schicht bieraus nicht ziehen.

Es wurde beobachtet, daB der Sensibilisator Isochinolinrot imstande ist, die Rot- 
ompfindlichkeit von Pinachrombadeplatten prakt. vollstandig zu vernichten, wenn 
man ihn in der Konz. 1: 1000 einwirken laBt, daB Isochinolinrot sich also ahnlich 
wie Desensibilisatoren gegen den Sensibilisator zu verhalten scheint. Es konnte aber 
festgestellt werden, daB es sich hier nicht um eine Wrkg. des Isochinolinrots auf das 
Pinachrom, bzw. die spezif. Rotsensibilisierung der Platlc handelt, sondern um eine 
Wrkg. auf das AgBr selbst, denn auch die Empfindlichkeit ungefarbtcr Schichten 
wird durch die Anfarbung mit Isochinolinrot in der angegebenen hohen Konz. ver- 
ringert. Es wird sichergestellt, daB es sich hier nicht um eine Schirmwrkg. des Farb
stoffs handeln kann. Es handelt sich um einen nicht opt. Effekt, der aber nur boi 
hoher Konz. auftritt. In den n. Sensibilisierungskonz. 1: 50000 ist Isochinolinrot ohne 
merklichen EinfluB. Rhodamin B zeigt in diesem Sinne nur sehr geringe Wrkg., 
die nicht viel groBer ist ais die hier deutlich nachwoisbare Schirmwrkg. Erythrosin 
zeigt den beschriebenen Effekt nicht. Pinaflavol (Nitrat) erzeugt in der ontsprechcnd 
hohen Konz. starken Schleier. Da die spezif. Wrkg. desensibilisierender Farbstoffe, 
besonders des Pinakryptolsgelbs, auf opt. sensibilisiertes AgBr anscheinend auf 
eine Adsorptionsverdriingung des sensibilisierenden Farbstoffs durch die Lsg. ćles 
Desensibilisators zuriickzufuhrcn ist, schien es von Interesse, ob das Pinagelb nicht 
auch den durch manche Farbstoffe hervorgerufenen latenten Schleier beseitigen wurde. 
Verss. mit Methyleńblau u. Pinagelb ergaben aber, daB Pinagelb die schleierndo Wrkg. 
des Mcthylenblaus nicht nur nicht vermindert, sondern sogar betrachtlich erhóht. 
Dagegen verringert Acridingelb den durch Methyleńblau entstandenen Schleier. Dor 
durch Janusgrun B  entstandene Schleier wird durch Pinagelb ebenfalls etwas erhóht. 
(Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 28. 73—85. Juli 1930. Schwein- 
furt.) ” L e s z y n s k i .

Andre Bourgain, Die Desensibilisierung der photographischen Emulsionen. Zu- 
sam m enfassung. (L a  N a tu ro  1930. II. 14—17. 1/7. 1930.) LESZYNSKI.

Burt H. Carroll und Donald Hubbard, Die Sensibilisierung mit Pinacyanol- 
Pinaflavolgemischen. (Vgl. C. 1930. II. 348.) Die Anwendung beider Farbstoffe in 
Mischung miteinander wird erschwert durch die Neigung des Gemisches zum Aus- 
flocken. Pyridin erwies sich ais geeigneter Zusatz zur Stabilisierung u. erhóht auBerdem 
die Empfindlichkeit. (Brit. Journ. Photography 77. 429—32. 18/9. 1930. Washington, 
Bureau of Standards.) LEISTNER.

—, Der Gebrauch von Kaliumpermanganat zum Verstdrken und Abscliwdchen photo- 
graphischer Bilder. Vf. empfiehlt KMn04 fiir beide Prozesse, da beim Verstarken keine 
merkbare KornvergróBerung ointrete, u. die Yerstarkung in verschiedenen Stufen 
vorgcnommen werden kann; beim Absehwachen — je nach Konz. des Bades —, sowohl 
kontrastvermindernde, ais auch proportionale Abschwachung erreicht werden kann. 
Letztere ist jedoch fiir Diapositiye u. Papierbilder nicht yerwendbar. Rezepte fiir alle 
genannten Falle sind angegeben. (Rev. Franęaise Photographio 11. 187—88. 15/6.
1930.) L e is t n e r .

R. R. Rawkins, Entwickler fiir Chlor-Bromsilber-Papiere. Glycin-Hydrochinon-
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entwickler zur Erzielung warmcr Tono; sowio reinor Hydrochinonent’.vicklcr fiir warm- 
braune Tono, kontrastreich arbeitend. (Brit. Journ. Photography 77. Sonder-Nr. 3. 
17/6. 1930.) LElSłN ER .

L. Lobel und M. Dubois, Umkehrenluiicklung nach der Methode der-zweimaligen 
Belichtung. Vff. bcrichten iiber Verss. zur Umkehrenfcw. von Papieren, u. fanden, daB 
die bei Autochromplatten ublicho Methode bei Papier nicht anwendbar ist, daB da
gegen das Verf. mit einer zweiten Belichtung bei manchen Papieren gute Ergebnisse 
Iiefert. Manche Papiersorten lassen sich nicht umkehren. Charakterist. Kurven von 
Negativen u. Umkehrpositiven verschicdener Papiertypen sind beigegeben. (Rev. 
Eranęaise Photographie 11. ISO—93. 15/6. 1930. Lab. franę. d’Etudes Photo- 
chimiąues.) Ij EISTNER.

T. Crawford Erwin, Ein neuer Wcg zur Hersłellung von Duplikatnegaiiven: 
Eine Platte (oder Film) wird sensibilisiert in einer 3% K2Cr20 7-Lsg., nach dem Trooknen 
in Kontakt mit dem Originalnegativ bolichtet u. darauf in einem n. Entwickler ent- 
wickelt. (Brit. Journ. Photography 77. 372. 20/6. 1930.) L k is Tn e r .

Victor Clough, Das Pantonverfahren. Druckverf., das darauf beruht, daB ge- 
wisse Ólfarbstoffe von einer Chromplatte angenommen werden, von Amalgamen aber 
nicht. Auf einer Stahlplatto ist ein feiner Cu-Belag niedergeschlagen, u. darauf eine 
diirme Chromschicht. Auf diese Platte wird mit Bichromat sensibilisierte Gelatine 
gegossen u. unter dem Negativ bolichtet. Darauf laBt man HCI einwirken, die an den 
ungegerbten Stellen den Cr-t)berzug bis auf das Cu durehiitzt. Nach Entfernung der 
Gelatine wird auf dem bloBgelegten Cu Ag niedergeschlagen, bis die im Cr geatzten 
Vertiefungen wieder ausgefiillt sind. Bei der folgenden Behandlung bildet sich mit dem 
Silber ein Amalgam. Dio so hergerichtete Platte wird eingefarbt u. abgedruckt. (Photo- 
graphic Journ. 70. 308—11. Juni 1930.) LEISTNER.

Sedlaczek, Die Tonungsverfahre?i nach dem Kriege. Vf. gibt eine tjbersicht 
iiber die nach dem Kriege in Deutschland, Frankreich u. England patentierten Verff., 
soweit sie Auskopierpapiere betreffen. Sie haben meist den Ersatz von Platin u. Gold 
durch andero Stoffe zum Ziel. (Photogr. Industrie 28. 753—55. 9/7. 1930.) L e is t n e r .

H. Cuisinier, Farbige Kopierverfahren. Vf. beschreibt die auf der Gerbung 
der Gelatineschicht durch einen BichromatprozeB oder durch gerbendo Entwickler 
beruhenden Positiwcrff. (Rev. Franęaiso Photographie 11. 199—201. 1/7.
1930.) L e i s t n e r .

—, Direkte Farbenphotographie mit lcolloidaler Emulsion. Dio Farben entstehen 
bei diesem Verf. — ebenso wie bei der LlPPM A N N -Platte — durch Interferenz in der 
Scłiicht. Die auBerst feinkornige Emulsion wird hergestellt durch elektr. Zerstaubung 
von Ag unter Einleitung von gasfórmigem Br. Das entstehende AgBr ist sehr un- 
empfindlich. Durch Sensibilisierung mit Astronomschwarz wird eino Empfindlichkeit 
von 14—16° Scheinor erreicht. Die Schicht besteht aus Gelatine, der ein Schutzkolloid 
zur Verhinderung der Kornvergróberung (Reifung) zugesetzt ist. Es lassen sich sowohl 
Platten, ais auch Filme u. Entwicklungspapiere herstellen. Die Entw. erfolgt durch 
Formaldehyddampfe. (B rit. Journ. P h o to g ra p h y  77. Colour Photography 24. 26—27. 
4/7. 1930.) L e is t n e r .

H. H. Schmidt und Fritz Pretschner, Die „Halogenicerle“ von Jodsilber
emulsionen, ihre Bestimmung und photographische Bedeulung. (Vgl. C. 1930. I. 2508.) 
Es wird eine Methode zur gravimetr. Unters. groBerer Mengen von Jodsilberemul- 
sionen ausgearbeitet. In allen untersuchten Jodsilberemulsionen, die durchweg mit 
uberschiissigem K J hergestellt waren, lassen sich im Gegensatz zu den andern Halogen- 
silbern nach dem Abbau mit Salpetersaure im Filtrat keino Silber-,' sondern Jodionen 
naehweison. Die Jodsilberemulsionen enthalten also keinen Silber-, sondern einen 
Halogenwert. Der Ruckstand ist frei von adsorbierten Silberionen. Jodsilberemul
sionen, die mit uberschiissigem Silbernitrat hergestellt waren, enthielten naturgemaB 
im salpetersauren Abbaufiltrat Silberionen. — Die Jodidmengen sind von der Art 
der Emulsion u. insbesondere von der KorngróBe abhangig. Die adsorbierten Jodid
mengen sind — nie zu erwarten — umgekehrt proportional der KorngróBe. (Ztschr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 28. 111—17. Juli 1930. Munchen, Wiss. 
L ab . d. F a , O. P e r u t z .)" L e s z y n s k i .

H. H. Schmidt und Fritz Pretschner, Zur Nomenklatur der „Silber- und 
Halogenwerte“ in photographuchen Schichten. (Vgl. yorst. Ref.) Nomenklaturvor- 
schlage. Nach Vff. zerfallt der ,,Gesamtsilberwert“ (der ebenso wie der „Halogenwert" 
z. B. auf 20 g Ag des Ruckstandes bezogen werden kann) in den „atomaren Silber-
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wert“ u. in die „oigan. Silbergelatineverb. “ Die Bezeichnung „Ursilber“ statt „ato- 
marer Silberwert“ wird abgclchnt. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem.
28. 118—20. Juli 1930. Munchen, Wiss. Lab. d. Fa. O. P e r u t z . )  L e s z y n s k i .

Arthur S. Newman, Ein H.-u.-D.-Sensitometer. Vf. b esch re ib t eino A p p a ra tu r, 
bei de r d ie  beim  SC H EIN ER -Sensitom eter ub liche ro tie ren d e  Scheibe m it  ru n d e n  Aus- 
sc h n itte n  e rse tz t is t  d u rc h  e ine  solche m it geraden , d ie  sich  g e rad lin ig  v o r de r zu 
p riifen d en  S ch ich t yorbeibew egt. G enaue K o n s tru k tio n sa n g ab e n  feh len . (Photo- 
g rap h ic  J o u rn .  70. 335—36. Ju l i  1930.) L e i s t n e r .

R. Luther, tlber fliissige Lichtfilter zur Herstellung von kiinstlichem Sonnenlidit. 
Naeh Versuclien von W. Eichler und E. Reckziegel. Ais Ersatz fiir ammoniakal. 
Cu-Salz- u. Cu-Salz-Pyridin-Mannitlsg. zur Herst. von „Sonnenlicht“-Filtcrn (vgl. 
D avis u .  Gibson, C. 1928. II. 2696) wird eine Glykokollkupferlsg. empfohlen. Glyko- 
kollkupfer wird durch Fallen von Ću-Vitriol mit NH3 u. Einbringen des Nd. in n. 
Glykokollsg. dargestellt. Zus.: (NH2-CH2-COO)2-Cu +  1 H20. — V o r t e i l e :  Der 
absorbierende Stoff laBt sich beąuem rein darstellen u. genau abwiigen. Die Lsg. 
enthalt keine fluchtigen u. leicht oxydierbaren Bestandteile. Die Lsg. ist neutral, 
greift also Glas nicht an. Dic Lsg. ist prakt. zeitbestandig. Die Estinktion ist nur 
wenig temperaturabhangig. — N a e h  t e i l e :  Die Lsg. bildet einen Niihrboden fiir 
Schimmelpilze. Die Lsg. ist alkali- u. saureempfindlich; diese Empfindlichkeit laBt 
sich durch Zusatze (uberschiissiges Glykokoll, Mannit, NHr  oder Acetationen 
enthaltende Puffersubstst.) weitgehcnd verringern. Die Loslichkeit von Glykokoll- 
kupfer ist 'bei Zimmertemp. nicht groB (etwa 0,03 Mol/l), aber ausreichcnd. — Es 
wird darauf hingewiesen, daB Cu-Vitriol, Co-Vitriol, Co-NHr Sulfat u. Glykokoll- 
kupfer in Exsiccatoren mit geeigneten zweiphasigen Wasserdampfpuffern mit stóchio- 
metr. richtigem Krystallwassergeh. hergestellt werden kónnen. Hierzu geeignete 
zweiphasige Systcme sind angefeuchtetes Zn-Vitriol oder angefeuchtetes KC1 oder 
angefeuchtetes NaN03. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 29. 
234—38. 1930. Dresden, Wiss.-photograph. Inst. d. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

H. Arens und J. Eggert, Sensitometrie mit Spektrum und Farbentafel. Es 
werden die Grundlagen der Farbensensitometrie photograph. Schichten mit Hilfe 
des Spektrums u. der Farbentafel dargestellt. Einfache Spektral&ufnahmen hefern 
nur qualitative Vergleiche yon yerschiedenen Schicliten, kónnen aber nicht zu absol. 
Angaben iibar die spektrale Empfindlichkeit derselben dienen. Absol. Angaben sind 
erst móglich, wenn man ais BczugsmaB heranzieht: entweder die Energie der einzelnen 
Spektralgebiete (fiir physikal. Zwecke) — oder die Helligkcit der einzelnen Spektral- 
gebiete (fiir die Zwecke der prakt. Photographie, die die Forderung der lielligkcits- 
richtigen Farbwiedergabe stellt). Der Weg zur Aufstellung der „spektralen Empfind- 
lichkeitskurve bezogen auf die Energie der eingestrahlten Spektrallichter“ u. der 
„spektralen Empfindliehkeitskurve bezogen auf die Helligkeit der eingestrahlten 
Spektrallichter" wird beschrieben, u. gezeigt, daB fiir jede photograph. Schicht eine 
typ. Form dieser Kuryen besteht, dio sie eindeutig kennzeichnet, yorausgesetzt, daB 
die Abhangigkeit der Schwarzungskurve von der Wellenlange des yerwendeten Lichtes 
zu yernaehlassigen ist. Diese Typformen sind insbesondere unabhangig vom ScHWARZ- 
SCHILD-Effekt. Aus diesen E m p fin d lieh k eitsk u rv en  lassen sich h erlc iten : 1. die 
Schwarzungsverteilungskurvan fiir Spektren beliebiger Energie- u . Helligkeitsyer- 
teilung, 2. Urteile iiber die Richtigkcit der Sensibilisation der untersuchten Schicht,
3. Schliisse iiber das Verhalten photograph. Schichten bei der Wiedergabe natiirlicher 
nicht spektralreiner Farben. —Die Beurteilung der photograph. Wiedergabe von 
Pigmenten geschieht in der Prasis zweckmaSig durch Farbentafein. Die gebrauchlichsten 
Tafeln dieser Art werden krit. betrachtet, u. es wird gezeigt, daB ein quantitatives 
MaB fiir die Farbwiedergabe gewonnen wird, wenn den Pigmenten geeignete Grau- 
skalen zugeordnet werden. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 59. 
239—61. 1930. Wolfen, Wiss. Zentrallab. d. p h o to g rap h . Abt. d . I. G.) L e s z y n s k i .

Karl Kieser, Das Amylacetat in der Sensitometrie. Es wird gezeigt, daB aus 
dem komplizierten Gemisch, das Handels-Amylacetat darstellt, ein breiter Bereich 
fur die Zwecke der prakt. Sensitometrie brauchbar ist; bei Verwendung der Anteile 
des techn. Prod. mit Kpp. zwischen 120° u. etwa 145° ist die Genauigkeit fiir die 
meisten Zwecke ausreichend. Durch die Best. des Brechungsvermógens ist eine beąueme 
Kontrolle der zulassigen Beschaffenheit gegeben. (Ztschr. wiss. Photogr., Photo
physik u. Photochem. 29. 87-—90. 1930. Benel.) L e s z y n s k i .
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Waltlier Barth, Die Herstellung einer Schwarzungstreppe auf photographischem 
Wege und die Sensitometrie der Anaglyphen. Es werden das Chromat-Gelatineverf. 
(Pinatypie) u. das Ausbleichverf. zur Horst, farbiger Gelatine-Durchsichtsbilder 
sensitometr. untersucht, unter spezieller Beriicksichtigung der Herst. von Anaglyphen- 
bildern (Komplementarfarbenbildern), insbesondere von solchen der Rontgenstereo- 
skopie. Zu diesem Zwccke wurde auf photograph. Wege eine Sehwarzungstreppe 
mit der Stufendifferenz 0,15 hergestellt. Der Arbeitsgang war folgender: Nachdem 
die ungefahren Belichtungszeiten fiir die Schwarzungen 0,15, 0,30, 0,45 usw. an Rand- 
streifen des Filmblattes oder Streifens ermittelt waren, wurden die Belichtungszeiten 
an Hand der so erhaltenen Schwarzungen korrigiert u. das ganze Blatt mit den neu 
ermittelten Belichtungszeiten hinter einem Belichtungsschieber exponiert. Am ge- 
eignetsten erwies sieli Agfa-Kinepositivfilm. Die Entwicklungsschwankungen wurden 
durch Anwendung der Pinselentw. auf ein ertragliches MaB reduziert. Man erhielt 
auf diesem Wege Treppen mit einem mittleren Schwiirzungsanstieg von S  =  0,15 ±  0,02.
— Die beiden untersuehten Verff. arbeiten sclir steil. Die yerschiedenen Entwicklungs-
u. Farbebedingungen wurden sensitometr. untersucht. Dabei ergab sich, daB in beiden 
Fiillen eine Anderung der Gradation des Earbbildes nur durch Variation der Farbe- 
dauer móglick ist. Gleichzeitig andert sich mit der Gradation der Farbungsumfang,
u. zwar so, daB zu flacher Gradation ein geringer Farbungsumfang u. zu steiler Gradation 
ein groBer ■ Farbungsumfang gehórt. Bei dem Ausbleichyerf. verhalten sich die yer
schiedenen Entwickler vollig yerschieden. Wahrend Amidol u. Rodinal brauehbar 
sind, ergeben andere fiir Griin u. Rot ungleiche Anfarbung. Flachę Gradation kurzer 
Entwicklungszeiten ergibt ein ebenso steiles Farbbild wie steilere Gradation langer 
Belichtungszeiten. Der Dup-Film ergibt, trotzdem er eine erheblich flachere Schwar- 
zungskurve hat ais der Anaglyphenfilm, steilere Farbbilder. Das Vorbad nach S t e r r y  
(E d e r s  Jahrbuch 1908, S. 509) wirkt auf das Farbbild yerflachend, erholit aber gleich- 
zeitig den Farbschleier. Fiir die Belichtung mit Róntgenstrahlen hat das Farbbild 
eine wesentlich flaehere Gradation ais fiir die Bcstrahlung mit Licht. (Ztschr. wiss. 
Photogr., Photopliysik u. Photochem. 29. 110—28. 1930. Wolfen, Wiss. Zentral-Lab. 
d. Photograph. Abt. d. I. G.) LESZYNSKI.

Samuel E. Sheppard und James C. Mc Nally, Rochester, New York, Photo- 
graphischer Film oder Platte mit LicMhofscliutz- und Densibilisierungsschicht. Der 
transparente Trager enthalt auf der einen Seite eine liehtcmpfindliche Emulsion u. 
auf der anderen Seite einen Uberzug aus Polyfinylalkohol u. einem Farbstoff, welcher 
die Lichtstrahlen, fiir die die Emulsion empfindlich ist, absorbiert. (A. P. 1768795  
vom 1/3. 1929, ausg. 1/7. 1930.) Gr o t ę .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Gleichzeitige Herstellung mehrerer Rdntge.n- 
bilder. Es werden zugleicli mehrere Róntgenschichten belichtet, die sich zwisehen 
zwei Verstarkungsschirmen befinden. Die Schichten konnen auch beiderseits eines 
auf beiden Seiten mit Leuchtmitteln praparierten Verstiirkungsschirmes angeordnet 
sein. (F. P. 682199 vom 23/9. 1929, ausg. 23/5. 1930. D. Prior. 15/10. 1928.) G r o t ę .

Gaston Riviere, Paris, Farbę- und Fixiennittel fur photographische Abziige, mit 
welchem dio Abziige wahrend einiger Augenblicke nach Anfeuchten mit reinem W. 
fiir das Farben u. Fisieren in Beriihrung gebracht werden, 1. dad. gek., daB es aus 
einem gelatineartigen Materiał oder einem iihnlichen Stoff bestclit, welchem die ublichen 
photograph. Farbę- u. Fixierfll. zugegeben sind. — 2. dad. gek., daB die dem gelatine
artigen Materiał zugegebenen Fil. aus einer Gelatinelsg. u. einem Farbę- u. Fixierbade 
bestehen, wie man es im Handel Yorfindet. — 3. dad. gek., daB es aus 100 g Gelatine
u. 125 g Farbę- u. Fixierfl. besteht. — 4. dad. gek., daB es zu einem Kórper verarbeitct 
ist, dessen Flachen die Abmessungen der zu bearbeitenden Abziige besitzt. (D. R. P. 
484874 KI. 57b ,yom 10/2. 1929, ausg. 28/10. 1929. F. P. 683 607 vom 26/1. 1929, 
ausg. 16/6. 1930.) Gr o t ę .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, iibert. von: Merrill W. Seymour, 
Rochester, Photographisches Umkehrrerfahren. Der umzukehrende Film durchlauft 
eine Einrichtung, in der er unmittelbar hintereinander folgenden Behandlungsarten 
unterworfen wird: Erste Belichtung, Entw., Bleichung, Klarbad, zweite Belichtung, 
Desensibilisierung, Kontrolle im roten Licht, Riickentw. u. Fisieren. (A. P. 1762 936 
vom 21/8. 1928, ausg. 10/6. 1930.) G r o t ę .

Th. Th. Baker, Middlesex, England, Kopieren von Farbrasterplatten. Die Korn- 
groBe der Emulsion des Positiymaterials ist x/4 derjenigen der Negativemulsion des
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Originalfilms. Ferner liat die Positivemulsion eine steilere Gradation ais die Negativ- 
emulsion. Der Negativfilm wird umgekehrt u. auf den Positivfilm kopiert. Hierdurch 
soli die VerweiBlichung der Farben vermieden werden. (E. P. 322 231 voin 8/8. 1928, 
ausg- 27/12. 1929. F. P. 667 505 vom 16/1. 1929, ausg. 17/10. 1929. E. Prior. 8/8.
1928.) G r o t ę .

Emil Wolff-Heide, Deutscliland, Herstellung farbmempfindlicher Schichten. Das 
Negativmaterial wird innerhalb e i n e r  lichtempfindlichen Sehicht von der Unterflache 
bis zur Oberflaolie in drei oder mehr verschieden farbenempfindliche Zonen geteilt, 
indem die Schiclit mit verscliiedenen Sensibilisatoren, z. B. Pinacyanol u. Pinaflarol, 
behandelt u. mit Filterfarbstoffen angefiirbt wird. (F. P. 681580 vom 10/9. 1929, 
ausg. 16/5. 1930.) G r o t ę .

Leslie Walter 01iver und Wilfred Trevor Leigli Becker, London, Mehrfarben- 
kinofilm. Auf einem transparenten Trager, z. B. Celluloid, sind auf der einen Seite 
zwei dunne Celluloseblattchen (Cellophan) aufgebracht, yon denen jedes ein Teilfarben- 
bild trilgt, wahrend auf der anderen Seite sich ein Cellophanfilm mit dem dritten Teil- 
bild bcfindet. (E. P. 312 656 vom 17/2. 1928, ausg. 17/5. 1929.) Gr o t ę .

Thomas Thorne Baker, Middlescx, England, Żweipacks fiir Farbenpliotographie, 
bestehend aus zwei Schichten, von denen die Yordere mit Pinacyanol fiir Rot-Orange- 
Gelb sensibilisiert, aber nicht fiir Griin empfindlich ist, wahrend die hintere eine hohere 
Empfindlichkeit fiir Blau hat u. mit Eosin oder Erythrosin fiir Griin sensibilisiert ist. 
Ein Gelb-Orangefilter ist vor- oder zwiscliengeschaltet. (E. P. 328 336 vom 1/11.
1928, ausg. 22/5. 1930.) Gr o t ę .

Kodak Akt.-Ges., Berlin, Film mit Linscnraster fiir Farbenphotographie, bei 
mlcliem ein einziger liclitdurchlassiger Trager an einer Seite eine Schicht einer licht- 
empfindlichen Emul-sion und an der anderen Seite Linscn bildende Elemente aufweist. 
(D.R.P.  499108 KI. 57b vom 5/5. 1929, ausg. 3/6. 1930. A. Prior. 4/6. 1928. —
G. 1930. I. 932 [E. P. 312992].) Gr o t ę .

Marie Joseph Henri Joly, Frankreich, Seine, Kinematographischer Relieffilm. 
Das Relief wird durch versehieden abgestufte Belichtung mittels Filter oder Blenden 
erzielt. (F. P. 683 043 vom 2/9. 1929, ausg. 5/6. 1930.) G r o t ę .

Ben V. Zillman, St. Louis, Missouri, Amerika, iibert. von: Leonard Hughes, 
St. Louis, Entwickeln von Pigmentpapier. Um die Entw. des auf den Druckzylinder 
aufgebrachten Pigmentpapiers zu beschleunigen, wird die Riickseite des Papiers vor 
dor Entw. mit h. W. mit einer Bzl.-haltigen FI. angefeuchtet, wodurcli die Poren des 
Papiers geóffnet werden u. so dem h. W. leicliter Źutritt zu der Gelatinescliicht ge- 
wahren. Neben Bzl. kann die FI. auch A. u. Aceton enthalten. (A. P. 1761125 vom 
17/8. 1927, ausg. 3/6. 1930.) Gr o t ę .

Durener Fabrik praparierter Papiere Renker & Co., Lendersdorf-Kraut- 
hausen, Herstellung tusche- und tintenfester Lichtpausen sowie von Kopien ohne Licht- 
wirkung, 1. dad. gek., daB man der Pause oder Kopie die Farbstoffe der Tinten u. 
Tuschen u. dgl. ausfiillende Stoffe, insbesondere organ. Basen, wie Alkaloide, z. B. 
Chinin u. seine Salze, einverleibt. — 2. dad. gek., daB die ausfallend wirkenden Stoffe 
in Lsg. z. B. durch Zugeben von Priiparationsfl. oder Entwicklungsfl. oder aucli durch 
nachtragliches Aufstreiclien auf die fertige Pause dem Papier einverleibt werden. —
3. Verf., gek. durch seino Verwendung bei der Herst. von Diazotypien durch Entw. 
eines mit einer Diazoverb. praparierten Papiers mit einem alkal., eine Azokomponente 
enthaltenden Entw. (D. R. P. 500 658 KI. 57b vom 27/8. 1929, ausg. 24/6.
1930.) Gr o t ę .

Max Renker, Dureń, Rhld., Herstellung ron Lichtpausen aus mit Diazoverbindungen 
'praparierten Papieren durch Belichtung derselben und nachtrćigliche Behandlung mit 
einer EntwicklerflUssigkeit. Das Papier wird mit einer reichlichen Menge Entwielderfl. 
in Verb. gebracht, worauf fiir sofortige Entfernung des Fl.-Ubersehusses Sorge getragen 
wird, was durch Abpressen oder Abąuetschen zwisehen zwei iibereinanderliegenden 
Walzen vorgenommen wird. Die eine Walze kann ais Biirstenwalze ausgebildet sein. 
(Schwz. P. 137488 vom 29/1. 1929, ausg. 16/4. 1930. D. Prior. 30/1. 1928.) G r o t ę .

Lackfabrik Ewald Dorken, Herdecke, Ruhr (Erfinder: Ernst Hochschuli und 
Heinrich Herminghaus, Herdecke), Herstellung lichtempfindlicher Firnisse, 1. dad. 
gek., daB man Asplialt nach Losen in halogenhaltigen KW-stoffen unter Zusatz von S 
oder S,C12 in der Warme behandelt. — 2. dad. gek., daB man den Asphalten vor ihrer 
Schwefelung Zusatze von Harzen, Ólen u. ahnhehen Stoffen macht. Beispiel: 50 Teile 
Asplialt u. 50 Teile Harz werden in 1500 Teilen Monochlorbzl. nach erfolgter Lsg. mit
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12 Teilen S-Blumc versetzt. Nach 5-stiindigem Kochen am RiickfluGkuhler ist die 
Umsetzung beendet', die filtrierte Lsg. wird ais lichtempfindlieher Firnis yerwendet. 
(D. R. P. 498479 KI. 57b yom 7/4. 1929, ausg. 22/5. 1930.) G r o  TE.

Masa G. m. b. H. zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, Berlin, Herstellung 
1 ichtempf'indlicher Schichten auf Metali, Holz u. dgl. Auf der Unterlage werden farb- 
lose oder farbige-Lacke, die mit lichtempfindlichen, fl. oder festen Substanzen versetzt 
sind, durch AufgieBen, Aufstreiehen oder Aufspritzen in dunner Schicht aufgetragen. 
Z. B. wird ausgetrocknete BrAg-Gelatine staubartig zermahlen u. mit Nitrolack innig 
gemischt. Den Entwickler- u. Fixierlsgg. werden zwecks besseren Eindringens in die 
Schicht Lósungsmm., wie A., A., Aceton u. dgl. beigemischt. (F. P. 681762 vom 
13/9. 1929, ausg. 19/5. 1930. D. Prior. 8/10. 1928.) Gr o t ę .

John P. Brockway, Californien, Herstellung von photographisclien Bildem auf 
Kautschukflachen. Hochpolierte Oberflachen von Hartkautschuk werden in HC1 ge- 
waschen u. getrocknet. Man legt einen Film oder Negativ auf u. setzt dem Licht aus. 
Dann taucht man in ein Bad aus etwa je 50°/0HN03 u. W., worauf die belichteten Stellen 
von der HN03 geatzt werden. Die Vorbehandlung mit HC1 kann aueh fortfallen. 
(A. P. 1761424 vom 28/2. 1929, ausg. 3/6. 1930.) P a n k ó w .

Georges van Buggenhoudt, Belgien, Photomechanisches Druckverfahren. Auf 
ein Platte aus Glas, Celluloid oder Zn werden zwei Schichten aufgebracht, zunachst 
eine aus 4 g  Gelatine, 100 g W., 10 g Chromalaun (10%'g-) n. 10 g Kaliumsilicat, 
dariiber eine Schicht, bestehend aus 300 g Casein, 300 g W. u. 50 g Gelatine. Nach 
dem Trocknen wird die Platte mit Dichromat lichtempfmdlich gemacht, unter einem 
sehr fein gerasterten Negatiy belichtet, ausgewaschen u. schlieClieh mit Glyeerin be
handelt. Mit solchen Diuckformen sind schone Drucke auf nicht satiniertem Papier 
zu erzielen. (F. P. 681272 vom 3/9. 1929, ausg. 13/5. 1930.) G r o t ę .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, iibert. von: John G. Capstaff, 
Rochester, Herstellung von Farbfiltem. Auf einer transparenten Glasplatte sindFurchen 
angebracht, in die durch Erwiirmung fl. gemachte, gefarbte Gelatine mittels einer 
Pipette eingcbracht wird. Die Furchen fuUen sich infolge der Kapillarkraft mit der 
Farbgelatine. Nach dem Trocknen des Gelatinefilms wird ein Deckglas iiber der Glas
platte befestigt. Dies Verf. eignet sich besonders zur Herst. der Dreifarbenfilter fiir 
die Farbenphotographie mit Linsenrasterfilmen. (A. P. 1762143 vom 29/12. 1928, 
ausg. 10/6. 1930.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Stefan Frankel, 
Berlin), Lichtfilter, 1. bestehend aus in Kolloidschiehten yerteilten Solen anorgan. 
Stoffe. — 2. dad. gek., dafi Sole yon anorgan. Stoffen mit Eigenfarbe yerwendet werden.
— Beispiel: Man mischt gleiche Teile einer 10%ig. Dextrin- u. einer 10°/oig. NaOH- 
Lsg. u. gibt zu je 100 ccm dieser Lsg. 15 ccm einer 10°/oig. AgN03-Lsg. 2 ccm dieses 
Soles werden mit 100 ccm einer etwa G°/cłig. Gelatinelsg. von etwa 40° gemischt; 8 ccm 
dieser Lsg. werden auf einer Glasplatte yergossen u. fein yerteilt. Nach dem Erstarren 
der Gelatine wird bei etwa 32° getrocknet. (D. R. P. 498481 KI. 57b yom 26/5. 1929, 
ausg. 23/5. 1930.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Schmidt, 
Dessau), Filter fiir ullraviolettes Licht, insbesondere zum Schutze von Jodstdrkebildem, 
bestehend aus regenerierter Cellulose, welche mit einem die ultrayioletten Strahlen 
absorbierenden Stoffe, insbesondere Ascidin, getrankt sind. (D. R. P. 499 017 KI. 57b 
vom 20/1. 1929, ausg. 30/5. 1930.) . Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ahfilirieren sichtbarer von 
ultraviolette7i Strahlen. Es werden ein oder mehrere Filter aus gefarbten durchsichtigen 
festen organ. Kondcnsationsprodd. oder Cellulosederiw. yerwendet. Z. B. werden 
zwei Cellophanfilme iibereinandergelegt, yon denen der eine in einer l%ig. Lsg. von 
Fuchsin u. der andere in einer Lsg. yon Diamaiitgriiii gebadet ist. (E. P. 322 200 
vom 20/7. 1928, ausg. 27/12. 1929.) Gr o t ę .

JoseE Maria Eder, Ausfiihrliches H andbuch der Photographie. Bd. 3. Die Photographie 
m it Brom silbergelatine u. Chlorsilbergelatine von Josef Maria Eder u. Hinricus Luppo- 
Cramer u n ter bes. Mitw. von Fritz W entzel u. Momme Andresen. 6., yollig umgearb.
u. yerm . Aufl. Tl. 1. Halle: W. ICnapp 1930. gr. 8°.

3, 1. Die Fabrikation  d. photograph. P la tten , Filme u. Papier u. ilire maschinelle 
Terarbeitg . Neu bearb. von Fritz W entzel. (X IX , 595 S.) M. 4G.— ; geb. M. 48.50.

P r iu to U  in  U t- ra ia n y SchluB der Redaktion: den 16. August 1930.


