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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
Harold Hunter, Allgemeine und ‘physikalische Chemie. F o rtschrittsborieh t fur

1929. (Annual R eports Progress Chem. 26. 11—33. 1930.) B e h r l e .
Roger K. Taylor, Kalalyse der Oxydation von Kohle durch Natriumchlorid. Es 

wird ein Laboratorium syers. angegeben zur Dem onstration der ka ta ly t. W rkg. von 
NaCl auf die Kohleverbrennung. Man erzeugt auf Glas einen Nd. von NaCl (durch 
Verdampfung einer NaCl-Lsg. oder durch Verfluchtigung von NaCl in ełner Flam me), 
dann wird das Glas liber einer rauchenden Flamme m it RuB iiberzogen u. abgekuhlt. 
Bei nachfolgender gleichmaBiger Erw arm ung verbrennt der RuB zuerst an  den Stellen 
des NaCl-Nd. Die gleiche W rkg. zeigt sich, wenn man ein h. Glasstiick, das teils rein, 
teils m it einem NaCl-Nd. bedeckt ist, zu beruBen yersucht. E ine quan tita tive  Aus- 
wertung der Rk. is t Vf. noch nich t gelungen. (Journ . Amer. chem. Soc. 52. 3025—26. 
Ju li 1930. Baltim ore, M aryland, JOHNS H o p k in s  Univ.) W r e s c h n e r .

R. C. Gale, Apjxirał zur Denwnstration d-er Haltepunkte von Siahl m it 0,9°/a Kohlen- 
stoff. Der App. is t  fu r Demonstrationszwecke in  Vorlesungcn gedacht. E r besteht 
aus einem gewundenen Stalildraht, der elektr. von Zimmertemp. bis uber 800° geheizt 
wird. Die Bewegungen des einen, beweglichen D rahtendes werden auf einen Zeiger 
iibertragen, der sich vor einer Skala dreht. (Journ . scient. Instrum ents 7. 165—66. 
Mai 1930. Woolwich, Milit. Coli. of Science.) D u s i n g .

Lew Kowarski, Tautomerie und verwandte Erscheinungen im  Lichłe der Elektrcmen- 
theorie der Valenz. Die bisherige Elektronentheorie der Valenz h a t sich hauptsachlich 
m it der gesam ten B indungskapazitat der Elem ente bcschaftigt; dem Wesen u. dem 
Verh. einer einzelnen Zweielektronen- oder D ublettbindung h a t sie nu r eine ver- 
haltnismaBig geringe Beachtung geschenkt. E s laBt sich zeigen, daB die E lektronen
theorie — unter Mithilfe einiger sehr einfacher P ostu late  — im stande ist, einen tieferen 
Einblick in  den Ionisationsvorgang der D ublettbindung zu geben. D abei en ts teh t ein 
wichtiger neuer Begriff, der P o l u b e r g a n g :  Bei der Spaltung eines organ. Mol. 
in  zwei Ionen wird notwendigerweise eine B indung gelost u. die zwei Atome, die duroh 
diese B indung yereinigt waren, laden sich elektr. auf. E s kann also die Ladung eines 
kompliziert gebauten organ. Mol. ste ts lokalisiert werden. E n th a lt aber dieses ło n  
Atome oder Atomgruppen, die das geladene Atom an E lek troaffin ita t 'iibertreffen, 
so h a t die Ladung oder der „P o l“ das Bestreben, sich auf das Atom m it starkerer 
E lektroaffin itat zu ubertragen, z. B. vom C zum Cl (negativer Pol) oder zur Amido- 
gruppe (positiver Pol). Bzgl. der Form ulierung der einzelnen Beispiele muB auf das 
Original verwiesen werden, da  sie in  einer neuen Bezeichnungsweise dargestellt sind, 
die zur B esch reib u n g elektron. Vorgange besonders geeignet erscheint, sich  aber gekiirzt 
ohne die Gofahr von ŁDBvorstandnissen n ich t wiedergeben laBt. —  M it Hilfe des Be- 
griffs Polubergang erhalt eino grofie Anzahl organ. chem. Erscheinungen eine einheitliche 
E rklarung, z. B . Tautom erie (Blausaure, Acetessigester, Lactam e), Pseudoaciditat 
(N itrom ethan), Abspaltung eines Ionogens (Bldg. des A thylens aus A thylbrom id), 
chinoide Umlagerung (Nitrophenol, Triphenylm ethanfarbstoffe) u. a. —  E in  O kte tt 
kann  ais Vereinigung yon vier D ubletts betrach tet werden, u . so w ird der Ubergang 
zur LEWIS-LANGMUIRschen T h eorie erm oglich t. Die k om b in ierte  T h eor ie  kann ohne  
weiteres auf die Chemie des N  angew andt werden, u . auf diesem Wege kann m an z. B. 
die BECKMANNsche u . die HOFFMANNsche Umlagerung sehr leicht erklaren. —  Auch 
in der anorgan. Chemie g ib t es Tautomeriefalle, die ais Poliibergange betrach te t werden 
k ón n en . D ie  Strukturform eln fiir CO, S 0 2 u . andere ungesatt. A nhydride, die sich 
daraus ergeben, k ón n en  ais M uster fu r alle analog gebauten K órper dienen; dadurch 
erhalt die E lektronentheorie der Valenz neue Anwendungsgebiete. (Ztschr. physikal. 
Chem. A bt. B 9. 173—200. Aug. 1930.) L e s z y n s k i .
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W. Conrad Fernelius und Warren C. Johnson, Fliissiges Ammoniak ais Ldsungs- 
mitlel und das „Ammoniaksystęm“ w n Verbindungen. VI. Organische Amnioniak- 
rerbindungen. T c ill .  Einleitung. Die Ammonoalkohole. (V. vgl. C. 1930. II . 1052.) 
Vff. wenden ihrc „System atik  dor Ammoniakverbb.“ (C. 1928. II . 1296) auf die Alko
hole an, u. kommen so zu den Ammonoalkoholcn. Dieses sind Verbb., die einC-A tom  
durch eine einfache Yalenz an  N  gebunden enthalten. Vff. meinen, daB durch diese 
Einteilung die physikal. GesetzmaCigkeiten der homologen Reihen besser zum A usdruck 
kommen, ais bei der bisherigen N om enklatur. B etrach te t m an Athylam in, D iathylam in 
u. T riathylam in, so sind das Athyl- u. D iathylam in in  der neuen E inteilung prim are 
Ammonoalkohole, wiihrend das T riathy lam in  ais ein A ther, der von einem prim aren 
Ammonoalkohol abgeleitet ist, in  eine andere Klasse gehórt. Yff. zeigen ferner, daB 
N H 3 u . Ammonoalkohole eine groBere Tendenz zur Bldg. von Additionsverbb. m it 
Salzen haben, ais W. u. A., u. spielen die Substanzen die Rolle von K rystallam m oniak 
bzw. Krystallam monoalkohol. —  Entsprechend der O xydation (fur 0 2) priigen Yff. 
flir die N 2-Verbb. den neuen Begriff der Nitridation oder Ammonoozydation. Den Oxy- 
dationsm itteln  stehen ais n itrid ierend  wirkende K órper besonders die N3H  u. eine 
Lsg. von Jo d  in  fl. N H 3 gegeniiber (Jodam in). Den O xydationen:

1. 3 Mg +  8 H N 0 3 =  3 M g(N03)2 +  2 NO +  4 H 20 ,
2. 3 H 2S +  2 H N 0 3 =  3 S +  2 NO +  4 H 20  

entsprechen die N itridationen :
3. Mg +  3 N3H  =  Mg(NNj)2 +  N 2 +  N H 3,
4. H 2S +  N3H  =  S +  N 2 +  N H 3.

(Journ . ehem. E ducation 7. 1291— 99. Ju n i 1930. Ohio, Univ., u. Chicago, Univ.) B r is .
P. H. Emmett und J. F. Schultz, Das Oleichgcuńcht in  dem System  Co-C02- 

CoO-CO. Indirekle Bestimmung der Wassergas-Oleichgewichtshmslante. Weil von 
E a s t m a n  u. E y a n s  (C. 1924. I I .  21) u. von E a s t m a n  u. R o b in s o n  (C. 1928. I . 
3025) das Gleichgewieht fu r die R k. CoO +  H 2 =  Co +  H 20  bestim m t worden war, 
sehien es von Interesse, aueh das Gleichgewieht der R k . CoO +  CO =  Co +  C 02 
zu untersuchen u. so die K onstantę fu r das Wassergasgleichgewicht zu erhalten. 
Die K onstantę K  fu r das V erhaltnis C 02/C 0  in  der R k. CoO +  CO =  Co +  C 0 2 
wurde an  einem flieCenden System bei 450, 515 u. 570° zu 489,6, 245,9 u. 148,4 ge- 
funden. Die Kom bination dieser W erte m it der friiher bestim mten K onstantę K 2 =  
H 20 /H 2 fiir die R k. CoO +  H 2 =  Co +  H 2O g ib t indirekt die W erte fiir die Wasser- 
gaskonstante K wg (C0)(H 20 )/(C 0 2)(H2) in guter Ubereinstimmung m it den direkt 
erlialtenen D aten. Der gegenwiirtige S tand der Diskrepanz zwischen anderweitig 
indirekt bestim m ten W erten u. den genannten d irek t gefundenen Zahlen wird dis- 
kutiert. (Journ . Amer. ehem. Soc. 52. 1782— 93. Mai 1930. W ashington [D. C.], 
B ureau of Chem. and Soils.) ScHUSTERlUS.

Hans-Joachim Schumacher und Gerhard Stieger, Der thermische Zerfall des 
Chlordiozyds. Der therm . Zerfall des CIO, w ird bei Tempp. von 35— 55° in  einer Glas- 
bzw. Q uarZapparatur eingehend untersucht. In  der A pparatur werden an Stelle von 
Hiihnon oder M etallventilen nur BoDENSTEiNsche Glasventile (vgl. C. 1930. II . 1403) 
benutzt. D er Zerfall des C102 w ird durch Druckmessung ( Quarzmanometer) verfolgt. 
Es zeigt sich, daB die Beschaffenheit der GefaBwande u. das Yerhiiltnis Oberflache zu 
Volumen von malSgebendem EinfluB auf den Rk.-Verlauf u. die Rk.-Geschwindigkeit 
sind. Der Zerfall des C102 laBt sich ais eine K ettenrk . beschreiben, die ihren Anfang 
an der W and nim m t. Ais Prim iirrk. kann m an die Rk. C102 — ->- CIO +  O annehmen. 
Solange die Rk. m it meBbarer Geschwindigkeit verlauft, haben w ir es Zum m indesten 
zum  groBen Teil m it einer ehem. K ette  zu tun . Eines der Zwischenprodd. scheint das 
C103 zu sein, das durch Rk. m it C102 im  Gasraum die K ette  fortsetzt. Die K etten  
breehen zum groBen Teil an der W and ab. E ine dieser Rkk. is t wahrscheinlich: 
C103 +  C102 — >- C120  +  2 0 2. D er Temp.-Koeffizient der Rk. is t von GefaB zu GefaB 
yerschieden, u. s ta rk  von der Temp. abhangig. Bei 40° be trag t er in  einer Glaskugel 
ungefahr 5 pro 10°. Die Rk.-G eschwindigkeit is t annahernd proportional der Wurzel 
aus dem C102-Druck, u. der ersten Potenz des G esamtdruckes, vorausgesetzt, daB die 
Geschwindigkeit un ter einer gewissen Grenze bleibt. Diese Grenze is t von GefaB zu 
GefaB Yerschieden; w ird sie ubersehritten, so ste ig t die Geschwindigkeit standig u. 
a rto t schlieBlieh in  eine E splosion aus. Zusatze von 0 2, Cl2 u. C 02 haben annahernd 
den gleichen EinfluB, d . h. sie w irken nur durch d ie Erhóhung des Gesamtdruckes. 
Zusatz Yon C120  hem m t die R k., das C120  w ird dabei selbst zers. Źusatz Yon CO hem m t 
die, Rk. schwacher ais C120 ;  dabei w ird im  AnschluB an den C102-Zerfall eine ohne
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Einw. von L icht verlauferide, therm . C 02-Bldg. beobachtct, die solango dauert (mehrere 
Tage), bis alles CO oder allor 0 2 verbraucht is t. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 7. 
363—80. A pril 1930. Princeton, N. J .,  U. S. A., Univ., D epartm ent of Chem. ; Berlin, 
Univ., Physikal.-chem. In s t.) D u siN G .

Hans-Joachim Schumacher und Gerhard Sprenger, Der thermischc Ozonzerfall. 
Vff. untcrsuchten den Rk.-Verlauf des 0 3-Zerfalls u. finden bis zu einer Konz. herab von 
4 '1 0 -4 Mol./l (etwa 10 mm Hg) gute bimolekulare K onstanten. Der M ittelw ert fiir die 
Gesehwindigkeitskonstante is t k100 =  6-86 1/Mol. Min. Bei kleineren Drueken m aeht 
sich ein Steigen der K onstanten  bemerkbar, bei einem 0 3-Druck yon etw a 3 mm H g 
is t der W ert fiir k auf das Doppelte gestiegen. Dieses Steigen der K onstanten erkliiren 
Vff. (vgl. auch B i e s e n f e l d  u. W a s m u t h ,  C. 1930.1. 1740) durch einen neben dem 
bimolekularen einhergehenden monomolekularen 0 3-Zerfall, welch letzterer jedoch 
ais eine heterogene B k. (an der GefaBwand stattfindend) angesehen werden muC. 
U nter geeigneten Vers.-Bedingungen geht also der 0 3-Zerfall rein bimolekular, un- 
beeinflufit yon anwesendem 0 2 u. von der GefaBwand, von sta tten . Vff. versuchen, 
in der Annahme, daC fiir die B k. die Anregung innerer Freiheitsgrade von Bedeutung 
ist, eine Theorie des bimolekularen 0 3-Zerfalles zu geben. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B  6. 446—58. Febr. 1930. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochschule.) St o c k .

Bernard Lewis und Hans-Joachim Schumacher, Die thermische Reaktion 
zwischen Brom und Ozon. Ausfuhrliche Wiedergabe von C. 1930.1. 499 u. 3418. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B 6. 423— 40. Febr. 1930.) St o c k .

F. Bourion und O. Hun, Beslimmung der A ffin iłd ł der Bildung des komplezen 
Ammonium-Cadmiumjodids aus der Siedepunktserhohung. D ie Bldg. des Salzes (NH4)2- 
C dJ4 bcim Mischen der Lsgg. von N H ,J  u. C dJ2 gem&B der Gleichung:

2 N H 4J  - f  C dJ2 ^  (N H 4)2C dJ, 
w ird untersucht. N ach dem Massenwirkungsgesetz laBt sich die gebildete Menge 
KomplexsaIz aus der G leichgewichtskonstanten k fur beliebige Konzz. u. Mischungen 
beider Kom ponenten ansetzen. Die Bldg. des Komplexsalzes is t m it dem Verschwinden 
(gaskinet.) freier Molekule verknupft, u . daher s ink t die K p.-Erhohung un ter den Betrag, 
der fiir die Lsg. aus dom Mischungsgesetz errechnet werden kann. Diese Verminderung 
der (rechner.) K p.-Erhóhung wird fiir variable Konzz. verfolgt u. erg ib t k  (fiir obige 
Gleichung) zu 5,8- łO"2. In  einer Mischung beider Salze N H , J  zu %  u. C dJ2 zu 73-molar 
sind also 58%  in der Lsg. zum Komplexsalz vereinigt. (Compt. rend. Acad. Sciences. 
191. 97—98. 1G/7. 1930.) B e u t l e r .

James W. Mc Bain, Lawrence H. Lazarus und Albert V. Pitter, Die An- 
weiidung der Phasenregel au f das Seifensieden. Das System Natriumpalmilał-Wasser- 
Nalriumchlorid. Die Gleichgewichte im System Na-Palm itatAY. u. N a-Palm itat- 
NnCl-W. werden fiir Tempp. von 0° bis iiber 200° u. fiir alle Verhaltnisse W.-Seife 
zwischen 0 u. 100% untersucht u. un ter H eranziehung friiherer Ergebnisse von Mc B a in  
u. M itarbeitem  diskutiert. Alle beim Seifensieden auftretenden u. alle im 3-Kompo- 
nentensystem  existenzfahigen Phasen WTirden im  2-Komponentensystem wieder- 
gefunden. U nter den fiir ersteres angezeigten Bedingungen kónnen Leimnd. u. Unter- 
lauge ais getrennte Phasen esistieren, trotzdem  sio einen Teil des gleichen homogenen 
Feldes bilden. Diese Gleichgewichte sind typ . fiir alle Seifen, fiir solche aus reinen 
Chemikalien, aus Gemischen von H andelsprodd., K- oder Na-Seifen; sie sind nur 
quan tita tiv , besonders hinsichtlich der Loslichkeit der K em fasem  verschieden. Der 
H auptunterschied eines aąuim olaren Gremisches von K-Oleat u. K-Laurat gegeniiber 
dem System N a-Palm itat-W . liegt in der groBen Loslichkeit; der K-Seifenkem is t 
eine silbrige, gelbliche krystalline Phase im Vergleich zum rein weiBen N a-Palm itat- 
kem . Dio Ergebnisse fiir das iiąuimolaro Gemisch liegen zwischen denen der reinen 
Bestandteile, aber naher denen des L aurats; der H auptunterschied zwischen Oleat u. 
L au ra t liegt in  der groGeren S tab ilita t u. der yerm ehrten GroBe der neutralen Micellen 
des Oleats. Best. der Tempp., bei denen beim langsamen Erhitzen gemischter Lsgg. 
yon N a-Palm itat u. N a-L aurat in  W. die letzten K em fasem  verschwinden, zeigt, wie 
die ublicho Form  der eutekt. K urve m it einem Minimum fiir ein Zwischcngemisch vor- 
getauscht wird, bei geschicktem Mischen kann der unloslichsten K om ponentę irgendeine 
gewunschte Loslichkeit gegeben werden. (Ztschr. physikal. Chem. A bt. A. 147. 87 bis 
117. April 1930. Loland Stanford Univ. [Cal.].) K r u g e e .

James W . Mc Bain und Yasota Kawakami, Der E in flup  des physikaliscJien 
Zustandes einer Seifenlósung au f die Verseifungsge&chwindiqkeit von Triglycerideti und 
die rerschiedenen Grade der Emulgiening fiir  benachbarte Triglyceride. (V gl. M c B a i n ,
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H u m p h re y  u . K a w a k a m i, C. 1930. I .  1068.) U nters. der Verseifung von Tributyrin, 
Tricaprylin, a.-Monopalmiłin, a,a-Dijpalmitin, Tripalm itin, Tristearin, Trilaurin, 
Trim yrisłin  u. Triolein in  Ggw. einer 1 N w -Lsg. der K-Seife von CoeosnuBól ais E m ul
gator ergibt, daB sich die Geschwindigkeitskonstante K  m it der Zahl der C-Atome der 
gesiitt. F e ttsaure u n te r ident. Bedingungen n ich t nacli einer g latten  K urye andert, 
sondern K  z. B. von Trim yristin  zu Tripalm itin  um ein melirfaches wachst, von T ri
palm itin  zu T ristearin  wieder s ta rk  fallt. Die /t-W erte  andern sich parallel m it der 
Em ulgierbarkeit; die Eigg. dieser Verbb. hangen also in hochspezif. Weise von der 
K ettenlange ab. Die Oberflachenspannungen (gegen Luft) der 4 hochsten Triglyceride 
liegen in  um gekehrter Reihenfolge, ais die entsprechenden Verseifungsgeschwindigkeiten. 
DaB bei einigen friiheren Verss. die Geschwindigkeit n ich t streng monomolekular in  
bezug au l OH' war, is t wahrscheinlich hauptsachlich dadurch bedingt, daB das Emul- 
gierungsvermogen von Seife s ta rk  yon der A lkalita t der Lsg. abhiingt, u. oft fu r kleine 
A lkalizusatze durch ein M asim um  geht. Am System: CocosTiwySól-NaOH-Na-Palmitat- 
NaCl w ird der EinfluB des Zustandes der Seife auf die Yerseifungsgeschwindigkeit 
untersucht. Die verschiedenen Zustande, wie homogene wss. Seifenlsg., durchsichtige 
fl. K rystalle, opakes Seifengerinnsel, unterscheiden sich n ich t nu r im Emulgierungs- 
yermdgen, sondem  auch innerhalb der einzelnen Phasen hangt die Geschwindigkeit 
von der anwesenden Menge NaCl ab. D as Em ulgierungsvenn6gen der gewóhnlichen 
f-Seifenlsgg. geht m it steigendem NaCl-Zusatz durch dasselbe auffallende Maximum 
wie die Viscositat. D er beste Em ulgator is t die „geschliffene Kernscife", besonders in  
Ggw. der m axim alen NaCl-Menge, die ohne Ausscheidung des Seifengerinnsels zu- 
gesetzt werden kann. D er EinfluB der Zus. von Gemischen von Jiicinusól u. Soja- 
bohnenól auf die Verseifungsgeschwindigkeit w ird untersucht. M it fortschreitender 
H ydrierang geht die Verseifungsgeschwindigkeit von Sojabohnenol durch ein Minimum. 
(Joum . physical Chem. 34. 580— 92. Marz 1930. Stanford Univ. [Cal.].) K r u g e r .

Henry Eyring und G. A. van Valkenburgh, Eine Metliode zur ViscositdU- 
bestwimung dtzender Gase und der Molekulardurchmesser von Stickstoffrpentoxyd. (Vgl. 
C. 1930. II- 510.) Zur Best. der V iscositat atzender Gase wird ein App. aus P yreig las 
ohne H ahne angegeben. Aus den Viscositatsmessungen wurde der Mol.-Durchmesser 
yon N20 5 berechnet zu 8,53-10_8 cm. (Journ . Amer. chem. Soo. 52. 2G19—24. Ju li 
1930. Wisconsin, Univ.) WRESCHNER.

A. E. van Arkel, Das Wesen der Iłekrystallisationskeime. (Vgl. C. 1930. II. 1031.) 
Rekrystallisationsverss. zeigen, daB kleinste K rystallsplitter, die bei der Bearbeitung 
unverform t geblieben sind, n ich t die Keime bilden kónnen. Denn schon geringfugige 
Verformung geniigt, um  den K rystallen das W achstumsvermogen zu nehmen. Auch 
die am  meisten yerform ten Stellen konnen nich t die Keime sein. N ach VAN LlEM PT  
lassen sich beide Anschauungen yerkniipfen: An der Stelle groBter Storung, wo also 
ein tlberschuB an Spannungsenergie yorhanden ist, t r i t t  spontane Ausbildung neuer, 
unverform ter K rystalle oder spannungsloser Gitterbereiche ein; dementsprechend 
nim m t die Zahl der Keime sehr schnell m it der Verformung zu. Bei sehr starker Ver- 
formung fu h rt das zu einem nicht m ehr stabilen, sehr feinen K om . D urch Oberflachen- 
rekrystallisation t r i t t  dann Verminderung der freien Oberflache zwischen den K óm ern 
ein. (ZtBchr. M etallkunde 22. 217—20. Ju li 1930. Eindhoven.) T r o m e l .

U. Dehlinger, Atomistisclie. Grundlagen der Rekrystallisation. (Vgl. vorst. Ref.) 
Bearbeitungsrekrystallisationen bei Verformungen, die eine vollstandige Vernichtvmg 
der T es tu r des Ausgangsmaterials zur Folgę haben, zeigen, bei Messung durch Anderung 
der KomgróBe oder der elektr. Leitfahigkeit, sprunghafte Anderung der Rekrystalli- 
sationsgeschwindigkeit bei bestim m ter Temp. Die R ekrystallisation besteht darin, 
daB die unzusammenhangenden kleinen K orner (Gleitlamellen) im  yerform ten Metali 
durch die Temp.-Bewegung yereinigt werden. N ach dem Vorbild von P r a NDTLS 
Modeli der elast. H ystcrese werden an  den Grenzen der Gleitlamellen m etastabile 
Verhakungszustande angenommen, die bei Zufiihrung von Energie bei -einem be- 
stim m ten Schwellenwert aufgehoben werden u. dadurch die R ekrystallisation er- 
moglichen. D ie rechner. Durcłifiihrung der Auflósung der Verhakungen g ib t den Ver- 
lauf der R ekrystallisation wieder, ebenso steh t die H erabsetzung der Rekrystallisations- 
tem p. durch Verunreinigungen im  Einklang m it diesen Anschauungen. (Ztschr. Metall
kunde 22. 221— 23. Ju li 1930. S tu ttgart, Rontgenlab. Techn. Hochsch.) T r o m e l .

Gr. Tammann, U ber die Rekrystallisation. Zusammenfassender B ericht uber den 
Vorgang der Rekrystallisation (ygl. C. 1930. I . 1425). Es wird eingegangen auf die 
Bldg. der Keime, auf das Yorhandensein u. die Bedeutung der Zwischensubstanz,
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auf die Korngrenzenverschiebung u. die zweite R ekrystallisation. D er EinfluB der 
Abkuhlungsgesohwindigkeit u. die Schwankungen der KorngroBen im rekrystallisierten 
Metali werden besproehen. (Ztscbr. M etallkunde 22. 224—26. Ju li 1930. Gót- 
tingen.) T r o m e l .

M. Straumanis, Die Hemmung der Auflosungsgeschwindigkeit des Zinlcs durch 
Legierung m it Cadmium. (Vgl. C. 1930. I .  3397.) E s wurde der EinfluB von Cd, A l, 
Pb, T l u. Hg  auf die Auflosungsgeschwindigkeit yerschiedener Zn-Legierungen m it 
edleren M etallen untersucht. D ie Auflosungsgeschwindigkeit der Zn-Legierungen 
m it P t, N i u. Fe w ird stark , u. die m it Au u. Cu sehr s ta rk  durch beigefiigtes Cd ver- 
m indert. E s geniigt ein Zusatz von 0 ,2%  Cd zur Zn-Au-Legierung um die Auflosung 
sehr s ta rk  zu liemmen. Die schiitzende W rkg. des Cd beginnt schon m it 0,05 G ewichts-% . 
vergroBert sieh aber beim O bcrschreiten von 0 ,2%  nicht m ehr wesentlich. Diese Er- 
scheinungen werden an  H and  der K rystallisationsbedingungen der E inkrystallo erklart. 
E s zeigt sich, daB das Cd w ahrend der Abkiihlung der Zn-Legierungen sich in  Schichten 
parallel der Basisflache zusammen m it dem edleren M etali abschcidet. D adurch w ird 
die Menge des edleren Metalls, welches die Auflosung des Zn beschleunigt, u. die Zahl 
der Lokalelemente verm indert. AuBerdem steig t dazu die tlberspannung der edleren 
Beimengungen, weil diese sich m it dem Cd yerbinden. Die U ntcrs. des Einflusses 
der Abkuhlungsgesohwindigkeit auf die hemmende W rkg. des Cd zeigte, daB die Auf
losung um  so schneller erfolgt, je schneller die Legierung abgekiililt wurde, da die 
Vereinigung des Cd m it dem  edleren Metali im fl. Zn erfolgt, so daB es bei raselier 
Abkiihlung keine Zeit h a t, das edlere Metali in  sich aufzunehmen. Die Reihenfolge 
der Metalle, die die Auflosungsgeschwindigkeit des Zn im mer starker hemmen, is t 
folgende: Al, Mg, Pb, Tl, Cd, Hg. Die E lem ente Hg, Cd, T l u . P b  m it reinstem  Zn 
legiert, beschleunigen dessen Aufl6sung nicht, As u. Ag dagegen wenig. —  Zn bildet 
m it Cd auch un ter 0,1 Gewichts-%  Cd noch keine M ischkrystalle. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A 148. 112—24. Ju n i 1930. R iga, U niv., Physikal.-chem . Lab.) K l e v e r .

Erik Larsson, D ie Loslichkeit von Sauren in  Salzldsungen. I I .  Die Lóslichkeit 
der Benzoesaure und der Aktm itatskoeffizient ihrer Molekule in  waflrigen Benzoatlosungen. 
(I. vgl. C. 1927. I I .  1426.) Zur Best. der A k tiv ita t der Benzoesauremolekule wurde 
die Loslichkeit der Benzoesaure bei 18° in  bis 1 Mol. Na-Benzoat- u. bis 0,25-mol. 
K-Benzoatlsgg. untersucht u. daraus Gleichungen zur Best. der Aktivitatskoeffizienten 
aus der Loslichkeit einer schwach einbas. Saure in  a-n. Lsgg. ihres Salzes m it einer 
s tarken  Base abgeleitet. F iir den A ktivitatskoeffizienten der Benzoesauremolekule 
fiir Na-Benzoatlsgg. erg ib t sich der W ert —0,40 a, wo a die Benzoatkonz. is t. Aus 
der Leitfahigkeit der reinen Benzoesaure u . der Spannung der K e tte : P t/C hinhydron, 
Na-Benzoat, Benzoesaure/KCl, HgCl/Hg wurde die D issoziationskonstante der Benzoe
saure bei 18° zu 5,9' 10-5 bestim m t. (Ztschr. physikal. Chem. A bt. A 148. 148— 55. 
Ju n i 1930. Lund, U niv., Chem. In s t.)  K l e v e r .

Paul Sabatier, Die Katalyse und die moderne Chemie. Zusammenfassender Vor- 
trag  iiber homogene u. heterogene K atalyse, spezif. W rkg. der K atalysatoren , die 
U m kehrbarkeit ihrer W rkg., den EinfluB von Temp., D ruck u. Konz. u. iiber ver- 
versehiedene kataly t. Verff. (Chim. e t Ind . 23. Sond.-Nr. 3 bis. 147— 49. Marz 
1930 .) R . K . M u l l e r .

H u g h  S. Taylor und George I. Lavin, Oberfladienreaktionen von Atomen und  
Iładikalen. E in  neuer Beilrag zum Problem der spezifischen Oberflachenmrkung. 
E ingangs wird der EinfluB von Oberflachen auf die Vereinigung von Halogen- u. 
H-Atomen besproehen. E s w ird die verzogernde W rkg. yon organ. Metallverbb. auf 
Verbrennungsvorgange erw ahnt (Antiklopfmittel). Bei der O sydation von H 2 u . 
KW -stoffen is t eine m it KC1 iiberzogeno Glasflache wirksamer zur U nterbrechung 
der K etten  ais eine reine Glasoberflache. Die A pparatur is t im wesentlichen dieselbe, 
wie sie BONHOFFER (C. 1925. I. 347) angewandt ha t. In  einem Glasrohr, durch 
welches das betreffende Gas aus einem EntladungsgefaB durchgesaugt wird, hangen 
an  Terschiedenon Stellen Thermom eter, dereń Kugeln m it der ak t. Substanz iiber- 
zogen sind u. dereń Temp. ein MaB fiir die W irksam keit des K atalysators auf die 
Rekom bination der Atome is t. E s is t wahrscheinlich, daB ein reiner D ehydratations- 
katalysator Torzugsweise die H-OH -Rekom bination beschleunigen kann, ohne die 
H-H-Vereinigung zu beeinflussen, w ahrend ein typ . D ehydrierungskontakt die H -H - 
Rekom bination sichert. A120 3 muBte ais H ydroxyd ers t auf 300° erh itz t werden, um 
seine W irksam keit ais D ehydratationsm ittel zu zeigen. Die erhaltene Temp.-Er- 
hohung is t unabhangig von der Konz. des H 20-D am pfes im Rohr. KC1 is t wirksamer
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ais reincs Glas fu r die H-OH-Rekombination, dagegen weniger ak t. ais klares Glas 
bei der Cl-Cl-Vereinigung. A120 3 besehleunigt aucli sehr die H -OH -Rk. Dagegen 
sind wieder A120 3 u. KC1 unbrauchbar fiir die H -H -Rk. K O H  u. K 2C 03 u . besonders 
Zink-Chromoxyd, wie auch Metalloberflachen sind gute Agenticn fUr die H -H -Rk. 
An den ak t. Oberflachen t r i t t  Chemiluminescenz auf. (Journ. Amor. cbem. Soo. 52. 
1910— 18. Mai 1930. Princeton, New Jersey, F rick  Chem. Lab. of the Univ.) S c h u s t .

M. Bom und J. Franek, Beitrag zum  Problem, der Adsorptionskalalyse. E ine 
wcsentliche Rolle bei der Adsorptionskatalyse spielt die Tatsaolie, dafi dureli die Ad- 
sorption eine langdauernde N achbarschaft der R k .-P artner hergestellt wird. Im  Gas- 
zustande t r i t t  der ąuantenm eehan. E ffekt des D urchbruchs durch eine Energieschwello 
n ioht in W irksamkeit, weil die Zeiten eines gaskinet. ZusammenstoBes (ca. 10-13 sec) 
viel zu kurz sind; selbst bei grofier Gasdichte, also zahlreichen StóBen, besteht nu r eine 
verschwindend geringe W ahrscheinlichkeit, daB ein merklicher U m satz e in tritt. Nach 
der A dsorption aber bilden beide R k .-P artner eine A rt monomolekulare H aut, diese 
wird besonders an den ,,ąk t. Zentren“ gu t ausgebildet, u. die A bstande der Moll. werden 
von der GroCenordnung der gaskinet. StoBdurchmesser sein, u . verm utlich um so 
kleiner, je  kleiner der G itterabstand der Unterlage ist. Die H auptsache aber ist, 
daB diese H au t lange Zeit (GroCenordnung von Sekunden) besteht. Die R k .: 
2 H 2 +  N 2 =  N 2H , w ird von den Vff. ais Reehenbeispiel ąuantenm eehan. behandelt, 
weil die Ammoniaksynthese, die wohl tiber die H ydrazinbldg. geht, wegen ihrer groBen 
Bedeutung haufig untersucht worden ist, u. weil die hier in die Reohnung eingehenden 
GroBen teils bekannt sind, teils sich abschatzen lassen. Die Reohnung laBt sich zur 
Zeit noeli n ieh t genau durehfiihren, is t aber doch sicher genug, um  zu zeigen, daB neben 
den anderen schon in  der L itera tu r diskutierten Einfliissen zur H erabsetzung der 
Potentialschwelle der EinfluB der A dsorptionszeit auf die W ahrscheinlichkeit des 
ąuantenm eehan. Durehgangs dureh die Schwelle beriicksichtigt werden muB. (Naehr. 
Ges. Wiss., Gottingen 1930 . 77—89. 20/6. 1930.) W re s c h n e k .

Fritz Tlioren, Die katalytische Wirkung von Plalin bei der Wa-sserstoffswperoxyd- 
zersetzung. Vf. g ib t eine eingehende D arst. der bishorigen Entw . dos Problems der 
kataly t. H 20 2-Zers., insbesondere m it P t  u. Metallsolen. Boi soinen eigenen Verss. 
erwiesen sich nach der Hochfrecjuenzmetbode hergestellte Pt-Sole gegenubor den im  
Gleichstromliehtbogen hergestellten ais gleiohmaBiger u. doppelt so wirksam. Auch die 
unter H 2-Atmosphare in  ausgekochtem W. gewonnenen Solo sind sehr w irksam, durch 
Zentrifugieren n im m t die A k tiv ita t ab. Der D ispersitatsgrad scheint von grofierer B e
deutung zu sein ais der 0 2-Geh., zumal auch m it H 20 2 vorbehandelte Sole weniger ak t. 
sind. W enn gefunden wurde, daB bei hóherer H 20 2-Konz. d ie A k tm ta t  von Pt-Solen 
abnim m t, d a m  kann dies auch auf irreversiblen Yeranderungen im  K atalysator beruhen. 
Bei Verd. auf das 10-faehe Yol. zeigte ein Pt-Sol von 2 mg/l zunachst nach 6 Tagen 
nur noch die H alfte dor A k tiv ita t des Originalsols. D urch Zusatz von Adsorptions- 
kohle w ird die Zers.-Geschwindigkeit s ta rk  erhoht. D urch n ich t zu lange H 2-Behand- 
lung der Sole (10 Min. bei 0°) laBt sich eine wesentliche A ktivierung erreichen, bei
0 2-Behandlung worden wechselnde R esultate erzielt. F iir frische, n ich t zentrifugierte 
Sole wurdo p n  im  M ittol =  5,6 gefunden, im  Lauf der K atalyse w ird der Sauregrad 
s ta rk  erhoht. Im  allgemcinen lieB sich m it verd. Pt-Solen der von B r e d i g  gefundene 
monomolekulare Rk.-V erlauf beatatigen (6 =  1,3—1,6). Bei einem Vers. m it 1-std. 
R k.-D auer tra te n  jedoch 2-mal ziemlich unverm ittelt Knicke in  der an  sich linearen 
log x/Zeit-K urvo (Yeranderungen im  K atalysator ?) auf, bei einem 4-std. Vers. m it
3-maligem Weehsel des H 20 2 verhielten sich die m it den jeweils frischen H 20 2-Mengen 
erhaltenen monomolekularen Zeitkonstanten kv  k2 u. 1% ziemlich genau wie 3 : 2 :  1,5. 
E s w ird versueht, die Beobaehtungen aus Anderungen in  der auBeren H ulle von Metall- 
atom en zu erklaren. (Svensk Kem. T idskr. 42. 134— 53. Ju n i 1930.) R . K . M u l l e r .

Kśunion internationale de chimie physiąue. Paris, 8— 12 octobre 1928. Rapports et dis- 
eussions publies par Eenć Audubert et M. L. Claudel. Paris: Presses universitaires 1929. 
(572 S.) 4°.

J. W. Mellor, A comprehensive treatise on inorganie and theoretical chemistry. Vol. 10. 
London: Longmans 1930. (658 S.) 4°. 63 s. net.

Aj. Atomstruktur. Radlochem le. Photochem ie.
A . S om m erleld , t ’bcr Ansćhaulidhkeit in  der modernen P hysik. (Scientia 48. 

81— 86. 1/8. 1930. Munchen.) L e s z y n s k i .
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L. F. Bates, Physik. Fortschrittsbericht. Beriicksichtigt werden die U ntcrss. 
uber Isotopen, die A rbeiten der Leidener Laboratorien u. dio Messungen von D EE. 
(Science Progress 2 5 . 6— 11. Ju li 1930. London, Univ. Coli.) L e s z y n s k i .

F. H. Loring, Lichtgeschwindigkeit und Planclcsche Konstantę. Die fM enda  
Ubereinstimmung unter den Hauptkonstanten —  ein Dilemma. Hinweis auf die Differenz 
zwischen den ans theoret. B etraclitungen abgeleiteten u. den esperim entell bestim m ten 
W erteii von c u. h. (Chem. News 141. 210— 12. 4/4. 1930.) L o r e n z .

F. H. Loring, Bemerkung zur spektroskopischen Identifizierung des Ekacasiums. — 
Weitere Bemerkungen Ober lonisationspotentiale und das Dilemma der physikalischen 
Konstanten. (Vgl. C. 1930.1. 2845, C. 1930. II. 873 u. vorst. Ref. (Chem. News 141. 
242—44. 18/4. 1930.) L o r e n z .

E. A. Milne, Der gegemcdrlige Stand der Astrophysik. (Science Progress 25. 
37— 49. Ju li 1930. (M ord , Univ.) L e s z y n s k i .

J. R. Oppenheimer, Zur Theorie der Elektronen und Protonen. K ritik  der An- 
nabm e von D ir a c  (vgl. C. 1930. I. 3526), daB die unbesetzten E lektronenzustande 
negativer Energie m it den Protonen ident. waren. Diese Annahmo fiih rt zu Schwierig- 
keiten; m an mujj vielm ehr annehmen, daB alle Zustande negatiyer Energie besetzt 
sind. (Physical Rev. [2] 35. 562— 63. 1/3. 1930. Pasadena, The N orm an Bridge Lab. 
of Physics, California In s t. of Technology.) E i s e n s c h i i z .

I. Kurschatow und K. D. Ssinelnikow, Durchgang langsamer Elektronen durch 
diinne metallische Folien. Dio Verss. von H a r t ig  (C. 1925. I I .  1924) uber den Durch 
gang von langsamen E lektronen durch eine Al-Folie wurden wiederholt. Die Vers. 
Metliodik m d  angegeben. Es zeigto sich, daB langsame E lektronen selbst bei einer 
prim aren In ten s ita t von 16 Milliamp. n ieh t durchgehen, u. die positiven R esultate 
von H a r t i g  u . von Vff. auf kleine Locher in  der Folie zuriickzufiihren seien. 
D a jedoch die Gesch\vindigkeitsvcrteilung der Elektronen auf einen Durchgang hin- 
wies, wurden die Verss. m it speziell durchlochcrten Folien durchgefuhrt u. die Ge- 
schwindigkeitsverteilung der E lektronen verfolgt. Die erhaltenen K urven  bestatigen, 
daB kein Durchgang sta ttfin d e t u. nu r die Reflesion u. der A u stritt von sekundaren 
Elektronen aus der Empfangsanode beobachtet wurden. Verss. m it einer m it RuB 
bedeckten Anodę fiiliren zu denselben Ergebnissen. (U. S. S. R . Scient.-techn. D pt. 
Supreme Council N ational Economy No. 156. Transact. physical. Labor. Leningrad 
No. 3. 67— 71. 1926.) G u r i a n .

S. Szczeniowski, Die Bewegung eines Elektrons in  dnem  konstanten elektrischen 
Feld. (Sprawozdania i. P race Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4. 281—300. 1929. 
Chicago, Univ., Ryerson Physical Lab.) LESZYNSKI.

R. D. Kleeman, Elektronenkonfiguration des Atoms und, Massenwirkung. Die 
Anwendung der Theorie des Vf. (vgl. C. 1930.1. 1426), nach der ein E lektron wahrend 
der Bewegung Tem p.-Strahlung absorbiert, auf das Massewirkungsgesetz fiih rt zu 
den gleichen Vorstellimgen, zu denen der Yf. bereits friiher (ygl. C. 1930. I .  2510) 
auf therm odynam . Wege gelangt ist. (Ztselir. anorgan. allg. Chem. 191. 201—08. 
2/8. 1930. Schenectady.) LESZYNSKI.

W. Tombrock, Das diemischc Atom ais diskontinuierlidie Materie. H , He, L i, G. 
Teil I I . K ritik  —  Atomgeuńcht und Ordnungszahl. (I. vgl. C. 1930- II . 865.) Vf. bo- 
spricht die K ritik , die seine Ansichten erfahren haben, u. faBt seine Anschauung noch- 
mals zusammen. (Chem. N ew sl4 0 .406— 07.27/6.1930. Bergen opZoom [Holland].) L o r .

Simon Freed, Die Existenz von Elektronenisomeren im festenZm stand w id  in  Losung. 
Die mcupietische Susceptibilitat von Sm 2{SO^)3-8 H zO und ihre Anderung m it der Tempe
ratur. (Ygl. F r e e d  u . S p e d d i n g , C. 1930. I .  3009.) Die magnet. Susceptibilitat von 
Sm 2(SOt )3-8 H 20  wurde im Temp.-Bereich von 73,8— 290,6° absol. genau bestim m t. 
Vf. fand, daB Sm+++ in festem u. in  gel. Z ustand aus einer Mischung von Elektronen
isomeren besteht, die in therm . Gleichgewicht zu sein scheinen. Die Anderung der 
Susceptibilitat m it der Temp. weist fiir das bei der niedrigsten Temp. stabOe Isom er 
auf die Elektronenkonfiguration:

Sm+++ l i  2t bis 43 44 5X 52 Elektronensehale
2 voll 5 2 6 Zahl der Elektronen,

doch is t solch eine K onfiguration noeh nieh t geniigend begriindet. Betra-chtet m an 
Sm+++ ais ein Gemisch von Elektronenisomeren, dereń Konzz. sich m it der Temp. 
andem , so laBt sich voraussehen, daB sein A bsorptionsspektrum aus Linien besteht, 
dereń relative In tcnsita ten  m it der Temp. yeranderlieh sind. Derartige In tensita ts-
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anderungen wurdcn von F r e e d  u . SPEDDING (vgl. C. 1929. I I .  136) beim Absorptions- 
spektnim  von SmCl3 ■ 6 I i  f i  tatsachlich gefunden. Die Unterss. erstreckton sich von 
Zimmertemp. bis zur Temp. des fl. H 2. (Journ . Amer. chem. Soc. 52. 2702— 12. Ju li 
1930. Berkeley, Califomicn, Univ.) WRESCHNER.

G. I. Pokrowski, t)ber eine mogli che Wirkung kurzwelliger Strahlung a u f Atom-
kerne. (Vgl. C. 1930. I . 2354.) Vf. beschreibt Verss., nach denen an Elem enten, die 
schwercr ais As sind (A l, Fe, N i, Cu, Z n , Se, Mo, Ag, Cd, Sn , Sb, J ,  W, P i, A u, Hg, 
Pb, B i), sich radioakt. Erscheinungen nach B estrahlung m it Rontgen- u. y-Strahlen 
nachweisen lassen, u. zwar sowohl un ter dem Scintillationsm ikroskop ais auch in  der 
Ionisationskam m er. W enn die beschriebenen Effekte reell sind, dann w are dam it 
eine kunstliche A tomzertriim merung m it Bcfreiung innerer Energie aufgezeigt. Die 
theoret. Grundlagen werden kurz diskutiert. (Ztschr. Physik 63. 561— 73. 28/7. 1930. 
Moskau, Róntgentechn. A bt. d. Elektrotechn. S taatsinst.) LeszYNSKI.

H. A. Kramers, M ódeme Molekulartheorien. Vf. erortert in Form  eines Vor- 
trages die alteren Theorien liber die Synthese von Moll., die Grundlagen der Quanten- 
mechanik, die Anwendung der Quantenmechanik auf das freie Atom, u. auf die Syn
these u. S tru k tu r der Moll., m it dem Zweck, einiges uber die Anfange der modem en 
Theorie der chem. A ffinitat zu bringen. (Chem. Weekbl. 27. 406— 11. 5/7.1930.) K . W o.

A. Smits, H. Gerding und W. Hertogh, Untersuchung uber die Komplexitat des 
Sticlcstof/s. (Physikal. Ztschr. 31. 768— 69. Aug. 1930. — C. 1930. I I .  1189.) L e s z .

William Henry Bragg, Die Bedeutung der K ry  stalle. (Journ . F ranklin  In s t. 210. 
9— 14. Ju li 1930. —  C. 1930. H . 1033.) T r o m e l .

H. Heesch, Zur systematischcn Slrukiurtheorie. IV. Uber die Sym metrien zweiter 
Art in  K m tinuen  und Semidiskontinuen. (I II. vgl. C. 1930. I I . 866.) Ausdchnung der 
K ontinuum sbetrachtung auf die Sym m etrien zweiter A rt u. system at. Entw . der 
semidiskontinuierlichen Gruppen. (Ztschr. Kristallogr., K ristallgeom etr., K ristall- 
physik, Kristallchcm. 73. 346—56. Marz 1930. Zurich, Univ.) T r o m e l .

Paul Niggli, Slereochemie der Krystalherbindungen. I . Einfache Verbindungen A B .  
Das Ziel is t die Feststellung, ob die Topologie der B auplane der K rystallverbb. AB 
system at. U nters. zugiinglich ist. D ann sollte es móglich sein, zu sagen, warum  bei 
gegebenem A u. B eine oder wenigo bestim m te S truk turen  auftreten. D azu is t es 
notig, die durch die Begriffe Isomorphismus, Isotypie u. Polym orphismus gekenn- 
zeichnete Verwandtschaftslehre der K rystallarten  struk tu rtheore t. zu begrunden. 
Zwei Moglichkeiten bestehen, einmal kann  m an-sich auf die morpholog. Verhaltnisse 
der K rystallbausteine auCerhalb der S trukturen beziehen u. den d o rt un ter gewissen 
Annahmen dem freien ło n  zugeordneten R adius auf die Verhaltnisse innerhalb des 
G itters iibertragen. Die wegen der N ichtkonstanz der R adien bestehenden Differenzen 
werden ais Polarisation, Deform ation usw. gedeutet, aber gcrade hierbei w ird ersichtlich, 
wie sehr diese Anschauungen von n ich t d irek t aus der S tru k tu r erkennbaren Tatsachen 
abhangig sind. Der zweite Weg besteht darin, daC m an die K rystallverbb. ais eine 
in  sich geschlossene Gruppe behandelt u. die GesetzmaBigkeiten ohne fremde Annahmen 
aus dem Tatsachenm aterial zu entwickeln sucht. Yor der K enntnis der individuellen 
S truk turen  gelang es durch morpholog. Vergleich Volumeneffekte u. Veranderungen 
der K rystallm etrik  festzustellen u. Fundam entaleigg. der Krystallchem ie m it dem 
period. System in Zusammenhang zu bringen. H eute is t es moglich, durch einen tjber- 
bliek uber die G esam theit der geometr. moglichen Falle ein umfassendes System der 
Stereochemie einfacher K rystallverbb. aufzustellen, wobei naturlieh  die auf dem ersten 
Weg gefundenen GesetzmaBigkeiten neben neuen aueh erhalten werden miissen. Die 
K ennzeichnung erfolgt durch Angabe der Bauzusamm enhange nach der Terminologie 
von L a v e s  (C. 1 9 3 0 .1. 3528) u. durch die kiirzesten A bstande d j ,  d b  u. d.-i b , denen bei 
gitterartigem  Zusammenhang dieRolle derV erbb. derEinzelgeriiste u . des Gesamtgeriistes 
zukomm t. Kennzeichnend fiirden S truk tu rtypus sind fernerdieK oordinationszahlen. Der 
Yergleich der geometr. u. der wirklich beobachteten M annigfaltigkeit fiir das kub., hexa- 
gonale u. tetragonale System zeigt, daB es nu r sechs A rten von vollkommen system- 
sym morphen B augittertypen  AB gibt. E s sind Caesiumchloridtypus, Steinsalz-, Zink- 
blende- bzw. W urtzit-, hesagonal-isometr. u. Zweidiam anttypus. Die beiden letzten 
sind bis je tz t n ich t beobachtet. An den am  besten untersuehten Yerbb. AB der zwei- 
wertigen Elem ente gelingt es, die K rystallstrukturlehre m it allen ihren Erscheinungen 
abzuleiten. Das beherrschende Prinzip is t dabei, daB durch den Gegensatz zwischen 
der Gebundenheit der Yerhaltniszahlen bzgl. der A bstande u. der Ind iv idualita t jeder
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Verb. AB S truktiirvarianten  u. D eform ationen entstehen miissen. D ie Verteilung der 
S truk turen  auf die N orm altypen is t yollig gesetzmaBig. Die Bereiche der S truk turen  
lassen sich in  Abhangigkeit von (Ia n u. der E lektronenzahl yon B darstellen. Die 
W ertigkeit spielt keine Rolle. Zur Ableitung der GesetzmiiBigkeiten sind keine R elativ- 
zahlen, wie R adienąuotienten notig. M it experimentell bestim m baren Absolutwerten 
laBt sich das Feld der S tab ilita t der einzelnen Typen abgrenzen. D ie Polym orphie 
metali. Elomente wird durch die gleichen GesetzmiiBigkeiten bestim m t. (Ztschr. 
K ristallogr., Kristallgeom etr., KristaUphysik, Kristallchem. 74. 375— 132. Ju li 1930. 
Ziirich, Univ. u. Techn. Hochsch. Minerał. In st.) TróMEL.

W. H. Keesom und H. H. Mooy, Die Krystallsłruktur ton  Krypton. Aus- 
fiihrlicher B ericht iiber die bereits C. 1930. II . 867 referierte S truk turbestst. von 
K r. (Koninkl. Akad. Wetensch. Am sterdam , Proceedings 33. 447—49. 1930. Leyden, 
Phys. Lab.) • E i s e n s c h i t z .

W. L. B ragg , Die Struktur der Silicate. Nachdem hauptsachlieh durch A rbeiten 
aus dem BRAGGschen Laboratorium  eine groCe Zahl yon S ilica tstru k tu ren  unt-ersucht 
worden ist, g ib tV f..e in e  zusammenfassende D arst. u. erortert dio erkermbaren all- 
gemeinen GesetzmiiBigkeiten. Auf die Bedcutung der Anordnung der Sauerstoffatom e 
is t sehon friiher hingewiesen worden (vgl. B r a g g  u . W EST, C. 1927. I I .  1327). Bei der 
B etrachtung der A tom abstande erg ib t sich dementsprechend, daB am wichtigsten der 
zwischen O—O ist, der im m er ais sehr nahe bei 2,7 A gefunden wird. Die yielfachen 
Anstrengungen, die gem acht worden sind, um die Konst. der Silicate u. die yorliegenden 
komplexen M ischbarkeiten zu erklaren durch Auffinden von Endgliedem  der Misch- 
krystallreihen, sind vollstandig fehlgegangen, da es erst durch die S trukturunterss. 
moglich war, die entscheidendc Rolle der Sauerstoffatom e fiir die chem. Zus. zu er- 
kennen, u. dadurch einen B auplan fiir die Silicate aufzustellcn. D urch eine bestim m te 
Anzahl O-Atome wird die E inheit der S truk tu r bestim m t, die X  Punktlagen enthalt, 
die durch Si oder Al besetzt werden, m it einer gewissen Einschriinkung, wie w eit Al 
Si yertreten  kann. W eiter sind Y  Lagen yorhanden, die durch Mg” , F e " , A l" ',  F e -"  
b ese tz t  werden k onnen , u. Z  Lagen, in  die N a ', C a" u. noch groBere Ionen wie K ' ein - 
treten. Die GróCe der Ionen is t wichtiger ais die W ertigkeit, nu r muB die Summę der 
p o sit iv en  Valenzen die der negativen au sg leich en . Innerhalb  d ieser  G ruppen sin d  weit- 
gehende Variationen moglich, die die wechselnde Zus. erklaren. C harakterist. fiir die 
Silicate u. ahnliche kompIexe anorgan. S truk turen  is t das Vorhandensein regularer 
Gruppen von O um die M etallatom e u. das Si, das allein eine konstantę K oordination 
besitzt. E s liegt im mer im M ittelpunkt einer tetraedr. Gruppe von vier O. Die G o ld -  
SCHMIDTsehen Ionenradien sind kein zuverlassiges M ittel, um die K oordinationsverhalt- 
n isse  allgemein zu bestimmen, da die GroBe der W irkungsradien n ich t konstan t ist. 
Die PAULlNGsche Regel iiber die K om pensation der Valenzen innerhalb des G itters 
wird auf ihre Anwendung auf diese komplexen S truk turen  gepriift. Andere Verbb., 
die die G ruppen P 0 4, S 0 4, C104 enthalten, unterseheiden sich dadurch von den Sili- 
caten, daB diese Gruppe ais selbstandige R adikale m it den Metallionen die K rystall- 
g itte r bilden, wiihrcnd das nu r fiir Orthosilicate zutrifft. Allgemein sind Silicate ge- 
kennzeichnet durch die A rt, wie die S i0 4-Tetraeder zusam m engekettet sind, um  Si-O- 
Anordnungen zu bilden, die unbegrenzte Ausdehnung im G itter haben. Diese Eig. g ib t 
die Moglichkeit fu r die Y ielfaltigkeit der Silicatstrukturen. Die Verkniipfung der Si-0 
im  G itter spielt die gleiche Rolle wie die der C-Atome in der organ. Chemie, u. laBt sich 
vergleichen m it R adikalen m it unbegrcnzter Ausdehnung in ein, zwei oder drei Dimen- 
sionen, die alle gebildet werden durch V erkettung der einfachen S i04-Gruppe der Ortho- 
silicate. Bei der darauf beruhenden System atik der Silicate sind zu unterseheiden:
1. Si-O-Ketten, wie sie in den Pyroxen u. Amphibolen gefunden worden sind. 2. Si-O- 
Ebenen, die ais charakterist. fiir die Glimmer u. ahnliche Mineralien angesehen werden.
3. Dreidimensionale Si-O-Netzwerke, wio in  den yerschiedenen Form en des S i0 2. 
D urch teilweises Ersetzen von Si durch Al wird daraus der „F eldspattypus“  erhalten. 
Die deutlichsten Beispiele fiir diese S truk tu r sind die Zeolithe, bei denen das Netzwerk 
erhalten bleibt, wahrend die Metallionen ersetzt werden u. der H 20-G eh. yariiert.
4. Abgeschlossene Gruppen, wie Si20 7, Si30 3 usw., w'ie z. B. die 6 Tetraeder in  einem
Ring des Berylls. (Ztschr. K ristallogr., Kristallgeom etr., KrLstallphysik, Kristallchem. 
74. 237—305. Ju li 1930. M anchester, U niv.) T r o m el .

Nora Wooster, Die Struktur von Chrom-(3)-chlorid CrCl3. Von den sehr kleinen 
u. weichen K rystallen wurden Laue-, D rehkrystall- u. Schwenkaufnahmen hergestellt.
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Die Reflexion der Basisebene wurde m it der Ionisationskam m er vermessen. E s liegt 
ein Schichtgitter vor. Translationsgruppe is t T h, R aum gruppe D3S odor jDs3. Die 
orthogonalo Zelle h a t die Dimensionen a — 6,02 +  0,5 A u. c =  17,3 +  0,1 A m it 
6 Moll. Best. der Punktlagen zeigt, daB die Chlorionen in kubisch diohtester Packung 
liegen, die Chromionen besetzen oktaedr. Positionen. D er A bstand Cr-Cl is t 2,38 A 
(thcoret. 2,44) u. Cl-Cl 3,25 u. 3,85 A (theoret. 3,60). (Ztschr. K ristallogr., K ristall- 
gcometr., K ristallphysik, K ristallchem . 74. 363— 74. Ju li 1930. Cambridge, Univ., 
Mineralog. Lab.) T r o m e l .

J. West, Quantitative RonUjenstrahlenanalyse. dzr Struktur des Kaliumphosphates 
K H 2P 0 4. Auf G rund von Unterss. m it dem Ionisationsspektrom ctcr u. photom ctr. 
Vermessung von Pulyeraufnahm en wird direkte S trukturanalyse durchgefuhrt. Die 
P aram eter werden auf doppelte F oU R IE R -A nalyse bestim m t. Vergleich zwischen 
experimentellen u. theoret. F -K urven lafit Riickschlusse auf die Warmebewegung 
im  K rystall zu. Die S truk tu r stim m t uberein m it der von H e n d r i c Ks (C. 1 9 2 8 . I. 
149) vorgesehlagenen, m it den Abanderungen, daB die Gruppc P 0 4 ais regulares Tetra- 
eder angesehen w ird u. K  von 8 O in  gleichen Abstanden umgeben ist. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeom etr., K ristallphysik, K ristallchem . 74.- 306—32. J u li 1930. 
Manchester, Univ.) T r o m e l .

W. Kuhn, Die Streuung der ThC " y-Strdhlung an Radium  G und an gewóhnlichem 
Blei. I n  Analogio zur A bsorption der D-Linien des n ich t leuchtenden Na-Dampfes 
w ird eine selektivo Absorption monochromat. y-Strahlen durch den A tom kem  erw artet. 
A n sta tt die A bsorption zu bestimmen, w ird die Streuung der T hC " v-Strahlung an 
R aG  u. an  gewóhnlichem P b  untersucht. Aus der Tatsache, daB der T hO "-K ern sich 
in  ThD  untcr /8-Strahlem ission m it nachfolgender y-Strahlung umwandelt, wird auf 
die Moglichkeit geschlossen, daB einige der y-Linien des ThC ", besonders die, die Kom- 
binationen der angeregten Zustande m it dem N orm alzustand von ThD  darstellen, 
Resonanzlinien sind. D ie Versuchsanordnung bestand aus 2 Ionisationskam m em  
gleiclier GroBe. An den K am m ern lagen gleiche, aber entgegengesetzt geriehtete 
Spannungen, so daB sich bei gleicher Ionisation die Strome ausglichen. Gegeniiber 
jeder Ionisationskam m er befanden sich Glastische, die die streuenden Substanzen 
trugen. Die Tische h a tten  gleiche GróBe u. konnten untereinander ausgetauseht werden. 
E iner der Tische en th ielt 126 g gewóhnliches PbCl2, der andere die gleiche Menge 
RaGCl2. Ais Strahlenquelle wurde R aTh benutzt, das durch ein R a-P rapara t gleicher 
In tensitiit ersetzt werden konnte. Im  Falle einer Kernrcsonanz des ThD -K em s fiir 
einige y-Linien des T hC " wird eine starkę Streuung der y-Strahlen des R aTh-Praparates 
an PbCl2 erw artet. Dieser E ffekt lieB sich aus 100 aufgenommenen K urven  nich t 
nachwcisen. D ieM essungen haben lediglich ergeben, daB die Streuung der y-Strahlung 
des R aTh (im Gleichgewieht m it ThC") an  ThD-Kem en, die im  gewóhnlichen P b  vor- 
handen sind, wenigstens 200-mal kleiner is t ais die E lektronenstreuung in  Pb. — 
Bei der E rklarung dieses Ergebnisses auf G rund einer der klass. Dispersionstheorie 
analogen Rechnung wird der Vf. zu folgenden Annahmen gcfiihrt. 1. Die y-S trahlen 
werden durch H e-Kerne em ittiert. 2. E in  Zeitintervall von ungcfiihr 10-10 sec. oder 
m ehr yerstreicht zwischen der Emission von /S-Stralilen u. der Emission der -/-Strahlen.
3. D ie Resonanzlinie muB im  Falle von ThD  eine Wellenlange von ungefahr 10 X -Ein- 
heiten oder weniger haben. 4. D er Schw erpunkt des Systems aus a-Teilchen u. R cst- 
kern muB in  R uhe bleiben. (Philos. Magazine [7] 8 . 625—36. Nov. 1929. Heidelberg, 
Chem. In s t. d. Uniy.) G. S c h m id t .

Chr. Gerthsen, Ubcr Ionisation und Reichweite von H-Kanalslrahlen in  L u ft und  
Wasserstoff. Vf. h a t m it H -K analstrahlen einheitlicher Geschwindigkeit gearbeitet. 
Die in  einem Magnetfeld zerlegten Strahlen tra ten  durch einen durchbohrten Faraday- 
kafig hindurch in  die MeBkammer ein. Diese w ar gegen den Erzeugungsraum  der 
Strahlen  durch ein Celluloidfenster von 80 m/( Dicko abgeschlossen. Sie enthielt eino 
MeBelektrode u. w ar so angeordnet, daB sie in  den S trah l gesehwenkt werden konnte. 
Zur Messung des prim aren K analstrahlenstrom es konnte an  ihrer Stelle ein Faraday- 
kafig in  den S trahl gebracht werden. Die Geschwindigkeitsbereich yon 27 K V  bis 
57 K V  wurde untersucht. F iir H 2 u. fiir L uft ergaben sich bis auf einen P roportionalitats- 
fak to r gleichartige Ionisationskuryen. Bei 27,1 K V  wurde das V erhaltnis der Ioni- 
sation in  L u ft zu der in  H , zu 1: 1,01 gefunden, bei 45 KV zu 1: 1,02. Die Bremswrkg. 
des H 2 ergab sich in  dem betrachteten Bereich ais das 0,4-faehe derjenigen der Luft. 
F iir die Reichweitenbest. wurden die Geschwindigkeitsyerluste in  der Celluloidfolie 
abgeschatzt. D ie Reichweiten wurden proportional der 1,5. Potenz der Geschwindig-
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Ionisierungsvermogen, d. h. dio Anzahl gcbildeter Ionenpaare pro cm Weg bgi ^inemJlSO ' ^  
D ruck v o n 'l  mm Hg ergab sich z. B. bei 19,1 K V  fiir L uft zu 19, fiir H 2 zu 8/54j/ł>§i ^  '
35,4 K V  fiir L u ft zu 26,5 u. fiir H 2 zu 11. Der Energieyerbrauch fiir die Erzeugntłng. 
eines Ionenpaares wurde zu 36 V bestim mt, also nu r wenig gróBer ais der fiir a- u. 
fiir K athodenstrahlcn (32,4 V bzw. 32,2 V) bekannte. Diese Differenz liegt noch inner- 
halb der Felilergrenze. (Ann. Physik [5] 5. 657—69. 28/6. 1930.) S c iin u rm a n n .

A. Eckardt, Geschwindigkeitsverlust von H-Kanalstrahlen beim Durchgang durch 
fesle Kórper. D er Geschwindigkeitsverlust łiomogener K analstrahlen  in  Cellulloid- 
u. Metallfolien wurde untersucht. D urch Zerlegung der S trahlen in  einem Magnet- 
feld wurde ermoglicht, monochromat. zu arbeiten. Die Geschwindigkeitsmessung der 
gestreuten Teilclien erfolgte durch fokussierende Aufwicklung der S trahlen in einer 
M agnetkammer. Die einzelnen H-Kerno wurden m it einem G EIGERschen Spitzen- 
zahler nachgewiesen. Zur Vordosierung der einfallenden Strahlen w ar vor der MeB- 
kam m er ein durchbohrter Faradaykafig angebracht. —  Die Verss. ergaben, daB die 
dio Folien in  geladenem Z ustand verlassenden K analstrahlenteilehen einen Gcschwindig- 
keitsyerlust erlitten  haben. Dieser w ar fiir K analstrahlen yon 30 KV bis 50 K V  u.
Folien von 15 m/i bis 350 mtt. der Sehichtdicke proportional. D er entsprechende 
Energieyerlust n im m t m it der Geschwindigkeit des einzelnen K analstrahlteilchens 
linear zu. Die THOMSONsche T h eorie  der StoBionisation wird d iskutiert, um die Ab- 
weiehungen der fiir die Geschwindigkeitsyerluste der K analstrahlen gefundenen Ge- 
setzmaBigkeit yon der fur a-S trahlen gefundenen zu erklaren. D ie viel kleineren Go- 
schwindigkeiten der K analstrahlen sind der Grund. Aus der A bhangigkeit des Ge- 
schwindigkeitsyerlustes von der durchlaufenen Schiclitdicke folgt, daB dio Aufzehrung 
der kinot. Energie des einzelnen T eilch en s auch bei K analstrahlen a l l m a h l i c h  
gesohieht. (Ann. Physik  [5] 5. 401— 28. 10/6. 1930. Kieł, Physikal. In s t.)  S c h n u r m .

J. A. Prins, Die Iłcflexion von Róntgenstralilcn an absorbierenden idealcn K ry-  
stallen. D er EinfluB der Absorption in der DARWlN-EwALDschen ,,dynam .“  Theorie 
der Rontgenstrahlenreflexion an idealen K rystallen w ird theoret. untersucht. E s ergibt 
sich fiir das Bild einer Spektrallinie eine Intensitatsvcrteilung, die asym m. um  den 
fiir dio Brechung korrigierten BRAGGschen W inkel liegt. Auf die integrierto In tensitiit 
der Linie h a t dio A bsorption einen merklichen EinfluB. (Ztschr. Physik  63. 477— 93.
28 /7 . 1930. G roningen, N a tu u rk . L ab . d. R ijk su n iy .)  L e s z y n s k i .

John J. Hopfield, Absorptions- und Emissionsspektren im  Gebieł von ). 600 bis 
1100A .  Das L ich t einer kondensierten E ntladung in  He g ib t ein kontinuierliches 
Spektrum  im  Gebiot von 600— 1000 A (bisher nur oberhalb 900 A bekannt), daa nach 
boiden Seiten deutlich begrenzt is t. M it dieser Lichtąuelle ais H intergrund w ird in  
H 2 ein neues A bsorptionsbandenspektrum  aufgefunden (ygl. C. 1930 II . 695). AuBer- 
dem wurden in  N2 u. 0 2 A bsorptionsbanden entdeckt, die noch n ich t naher unter- 
sucht wurden. Eino Gruppo von 6 Banden (in Absorption) bei 722, 694, 682, 675,
671 u. 669 A bildet oino RYDBERG-Serie m it der Konvergenz 18,58 Volt, dem Ioni- 
sierungspotential des n. Mol.; aus dem B andenabstand u. den Experim entalbedingungen 
w-ird auf H e2 gesehlossen. —  Dio Rcsonanzserie des He-Atoms w ird um zwei Glieder 
auf 9 Linien verm chrt, die crsto L inie is t selbstum gekehrt, in  fiinf Ordnungen meBbar 
u. w ird zu 584,358 I  A (yakuum reduziert) gemessen, 0,04 A niedriger ais der W ert 
von L y i ia n .  —  Die Zahl der Linien dor LYM AN-Serie des H-Atoms wurde m ehr ais 
yordoppelt, auf 13 erhoht; die Intensitiitsabnahm e beim Ubergang zu holieren Linien 
is t geringer bei einem UberschuB yon H e in  der E ntladung ais bei atom arem  H. Dio 
d ritte  Linie der LYM AN-Serie wurde in  anomal niedriger In ten sita t beobachtet; dio 
siehtbaren BALM ER-Linien sollen in  H insicht auf die H f}-Linio un tersucht werden, 
da  diese vom gleichen oberen Z ustand ausgeht. (Physical Rev. [2] 35. 1133—34.
1/5. 1930. B erk eley , U n iy . o f C aliforn ia .) B e u t ł e r .

Cornel Lanczos, Zur Theorie des Starkeffekts in  hohen Feldern. (Vgl. C. 1930.
II . 1335.) Behandlung der wellenmechan. Gleichung des STARK-Effekts durch direkto 
asym ptot. Losung. Dio Wrkg. des elektr. Feldes is t eine wesentlich unsym m. Die 
Spektrallinien erhalten bereits in  den stationaren Z ustanden eine endliche Breite, da  
das diskrete Term spektrum  aufhort, ais solches zu ezistieren u. in  ein K ontinuum  
ubergeht. (Ztschr. Physik 62. 518—44. 16/6. 1930. F ran k fu rt a. M.) L e s z y n s k i .
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R. Wierl, Starkeffekt und Polarisation. (Vgl. C. 1930. I. 937.) Vf. berichtet 
iiber Yeres an  einer Reihe yon o- u. p-He-Linien, die zu der Bestatigung einer friiher 
yerm uteten Beziehung zwischen dem Starkeffekt u. der Polarisation des „bewegten 
StoBleuchtens“ in K analstrahlen fiihren. Diejenigen Linien, die im  Starkeffekt nach R o t 
verschoben werden, zeigen das Polarisationsyerhaltnis J  || : J  X >  1, die nach Y iolett 
yersohobenen Linien J  | | : J j_  <  1. (Naturwiss. 18. 86. 24/1.1930. Ludwigshafen a. R h., 
H auptlab. der I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges.) E . RABINOW ITSCH.

Thomas E. Nevin, Bandensysteme des Selens. D ie Bandcn des Selens werden 
geordnet in 3 Systeme: a  is t das yon R o s e n  (C. 1927. I I .  782) analysierte System ; 
/? besitzt sehr diffuse Banden im  BIau, y  eine grofie Anzahl im Gelben u. Grunen. Die 
Bandenkópfe der 3 Systeme gehorchen den Form eln: 

a) v =  27 371 +  254,7 (v ' +  ±) —  2,42 (u' +  £)2 —  387,8 (v"  +  ^) +  0,63 (v"  +  })2,
p) v =  21 945 +  431,1 («' +  4) —  0,83 (</ +  *)2 —  373,5 (v"  +  i )  —  0,66 (v"  +  $ ) \
y) v =  18 342 +  336,3 (v' +  i )  — 0,19 (v ' +  *)2 —  386,5 (v"  +  | )  —  0,59 (v"  +  ^)2.

W ahrscheinlich is t der E ndzustand des a- u. ^-System s ident. E s w ird yerm utet,
daB die a-B anden einem 3JC — 3iJ-tlbergang  entspreehen. (N aturę 126. 13. 5/7. 1930. 
South Kensington, Im p. Coli. of Science and Technol.) B e u t l e r .

H. v. Wartenberg und J. Taylor, Die Dissozialionsica.rmc von Fluor. Nach der 
von F r a n c k  (vgl. C. 1926. I I .  341) angegebenen Methode zur Berechnung der Disso- 
ziationswarme aus dem Bandenspektrum  eines unpolar gebundenen molekularen Gases 
bestim m ten Vff. die Dissoziationswarme von F 2 zu 63,5 ±  0,7 kcal. —  Die Lage der 
Absorptionsbande des F 2 bei 2850 A lieB den Vers. interessant erscheinen, das photo- 
chem. Verh. des F 2-H2-Gemisches zu priifen. F 2 u. H 2 reagieren bei Zimmertemp. nu r 
un ter besonderen, noeh n icht klaren Verhaltnissen m iteinander (ygl. V. WARTENBERG 
u. FlTZNER, C. 1926. I . 2779), auch bei 100° in Pt-GefaCen is t die Rk. noch langsam. 
Vff. konnten auch bei Belichtung im  U ltray io lett keine rasehere Vereinigung feststellen. 
D a das F 2 sicher angeregt w ird (Theorie des Grenzkontinuums von F r a n c k ), die 
Energie sicher zur Dissoziation von H 2 u. F 2 ausreicht, u. die naheliegenden Zwischenrkk. 
sta rk  esotherm  verlaufen, is t das Vers.-Ergebnis erstaunlich. Es sieht so aus, ais ob 
andere K ettenrkk. maCgebend waren, die durch einen unbekannten U m stand, etwa 
durch die Trockenheit, abgeschnitten werden. (Nachr. Ges. Wiss., Gottingen 1930. 
119— 23. 20/6. 1930. Danzig, Techn. Hochschule.) W r e s c h n e r .

S. C. D eb und A . K . D u tt, Spekłren der zweifach ionisierlen Edelgase. Die doppelt 
ionisierten Edelgase ergeben theoret. (Juintett- u . T riplettsystem e, dereń t)bergange 
aus den Gesetzen der „irregularen D ubletts“  u. des „horizontalen Vergleichs“ ohne 
Schwierigkeit yorausgesagt werden kann. So gelingt es, die Uberziige zwischen:

M, Oa
ł  I

N , N,j -<- N 3 (Argon) und P j -<- P 2 P 3 (Xenon)
I  I
O, Qi

festzustellen. (N aturę 126. 13. 5/7. 1930. A llahabad, Physic Lab. U niv.) B e u t l e r .
C. Boeckner, Resonanzanregung und Auslósclmng der dritten Hauptserienlinie 

des Caesiums. (VgL C. 1930. I I .  872.) Die starkę  He-Linio 3888 wird von Cs-Dampf 
absorbiert, u. reg t diesen zum Term  4 P ‘/, an. Ais Lichtquelle d ien t ein Capillarrohr 
m it ca. 10 mm H e, ais Resonanzrohr ein GlasgefaB (H orn) von 30 cm Lange m it planem 
Fenster u. „L ichtfallen", das auf 200° gehalten w ird. Cs-Dampfdruck ca. 0,001 mm 
(120° Sattigungsdruck). Dem ResonanzgefaB kann H e in  D rucken yon einigen mm
zugefiigt werden. —  Ohne H e im  ResonanzgefaB erscheint die Linie 4 P ‘l , ---- y  1 S
sehr s ta rk  u. obenso 2 P>/, — >■ 1 S  (2 P y , — > 1 S  liegt im  U ltraro t), die nach K as- 
kadenspriingen von 4 P>/> uber 3 S , 2 S  u. 4 D, 3 D  em ittie rt wird. N ur schwach 
tre ten  auf: 3 S — Y  2 P 1; , , »/, u. 4 D — >- 2 P ‘jt. D ie Beimengung von H e bew irkt die 
Umwandlung von 4 P> ,-Ćs-Atom en zu denenerget. benachbart liegenden Term en 4 P ‘l, 
(Differenz 0,01 V) u. 5 »/, (Differenz 0,043 V) im StoBprozeB auf K osten der
Translationsenergie; die von diesen Term en nach 1 S'l, bzw. 2 P>/«, V, ftihrenden 
Linien tre ten  bei 4 mm H e sta rk  auf. Andere tlbergange beim StoB ais diese, die nur 
Bruehteile eines V olt von Translation in  Anregungsenergie umsetzen, werden in t)ber- 
eim tim m ung m it den Befunden anderer A utoren an der sensibilisierten Fluorescenz 
nur in  yerschwindend kleiner A usbeute beobachtet. So sind die tJbergange durch StoB 
zum 3 P -T erm  sehr selten, weil dabei 0,18 V Anregungsenergie in  T ranslation yerw andelt 
werden muB. Die Ausbeute der Umwandlungen kleiner Energiedifferenz (4 P 1/, — >■
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4 P*/„ 4 P ‘i, ---y  5 D) w ird ungefahr zu der gaskinet. StoBzahl geschatzt. (Bureau
Standards Journ . Res. 5. 13—18. Ju li 1930. W ashington, B ureau of S tandards.) B e u .

F. L. Mohler und C. Boeckner, Photoionisation des Cdsiums durch Absorption 
der Serienlinien. (Vgl. C. 1930. I I .  872.) Die Ionisation des Cs-Dampfes w ird in einer 
Quarzzelle m it P latinkafig m ittels der Raum ladungsm ethode untersucht, in  Abhangig- 
ke it von einer E instrahlung, dereń Wellenlange durch einen Monochromator eingestellt 
u. dereń In tensitd t durch Messungen m ittels Thermosaule bestim m t wird. Ais L icht- 
ąuellen werden eine ,,M azda“ -Projektionslam pe (400 W att) u. ein H elium -G e i s z l e r -  
R ohr yerw endet; die He-Linie 3888 A fa llt m it der d ritten  H auptserienlinie des Cs 
(rote D ublettkom ponente) u. die Linie 3187 A m it der 48. zusam m en; auBerdem w ird 
noch eine Hg-Lampe benutzt. Dic Absorption der betreffenden W ellenlange in Cs- 
D am pf w ird m it einer Cs-Dampfzelle variablen Druckes bestim m t.

E r g e b n i s s e .  Die Ionisation is t d irek t proportional der absorbierten Licht- 
in tensita t; das V erhaltnis der Ionisationsw erte versehiedener W ellenlangen is t un- 
abhangig von den elektr. Bedingungen u. von der Temp. (160— 260°) des Cs-Dampfes. 
Die fiir die Ionisation wirksame B reite der Linien betrag t ca. 0,007 A bei 0,003 mm 
Cs-Druck, u. w achst m it steigendem D ruck. Die Ionisation is t vom Cs-Druck sta rk  
abhangig; sie ste ig t schnell von 0,0002—0,004 mm an, u. fa llt nach einem Maximum 
bei 0,005 langsam bis 0,01 mm ab. Die Erkliirung der Ergebnisse ergibt, daB die Ioni- 
sation  von der W ahrscheinlichkeit abhangig ist, m it der ein zu 4 P  oder hoheren P-Zu- 
standen (durch Linienabsorption) angeregtes Cs-Atom w ahrend seiner Lebensdauer 
ein n . Cs-Atom triff t. W ahrend also bei A bsorption im  K ontinuum  des Cs-Atoms Cs+- 
Ionen gebildet werden, entstehen durch Linienabsorption m ittels eines StoBprozesses 
Cs2+-Ionen. Die W ahrscheinlichkeit dieses Vorganges der Molekiilionenbldg. w ird ein- 
gehend quan tita tiv  untersucht, u. erg ib t den W ert von ca. 1 fu r sehr hohe ( >  12) P -Z u 
stande, bis zu ca. 0,003 fiir den 4 P-Term . D er StoBradius fiir die Molekiilbldg. betrag t 
etw a 1—3-10_7 cm, is t also betrachtlich  gegeniiber Atomdimensionen yergrófiert. 
(Bureau S tandards Journ . Res. 5. 51—71. Ju li  1930. W ashington, B ureau of Stan- 
dards.) B e u t l e r .

William F. Meggers und Bourdon F. Scribner, RegelmafSigkeiten in  den Spektren 
des Lutetium s. Ais Lichtquelle werden Silberelektroden m it etwas aufgeschmolzenem 
Lu-Salz benutzt, zwischen denen einm al ein 220-V-Bogen, zum anderen eine konden- 
sierte Hochspannungsentladung erzeugt wird. Der Intensitatsvergleieh der Linien in  
beiden Spektren (zwischen 2000 u. 9000 A aufgenommen) ergibt dereń Zuordnung 
zum Bogenspektrum  (L u l) ,  Funkenspektrum  (Lu I I )  oder zweiten Funkenspektrum  
(Lu I I I ) . E s werden lcdiglich die K om binationsregeln u. die theoret. A bleitungen zur 
O rdnung der Spektren benutzt. Die Sehale der / - Elektronen, m it Co begonnen, is t 
m it 14 solchen bei Lu aufgefullt; die Spektren des Lu ahneln deshalb denen des La,
Y u. Sc. —  L u l :  D er G rundzustand is t 2D  (aus s2d) m it einer Aufspaltung yon 
1993- 9 cm-1 . 33 Linien, die zu diesen Term en fiihren, werden aufgefiihrt; die Zuordnung 
der oberen Term ę dieser Linien is t n ich t yóllig sicher. AuBerdem sind 4 starkę Linien 
n ich t eingeordnet, die mdglicherweise D ublett-Q uartettin terkom binationen darstellen.
— L u l i :  D er G rundzustand is t XS  (s s), dariiber liegen die m etastabilen Terme 3Z>, 
(11 796,1 cm -i), »Z>2 (12 435,2), 3D3 (14 199,0) u. 1Di  (17 332,5). E s folgen 3P 0 (27 264,3), 
3P j (28 503,1) m it der Linie 3507,39 A zu lS 0, 3P 2 (32 453,1) u. łP j  (38 223,2) m it der 
Linie 2615,43 A zum G rundzustand. W eiterhin sind ca. 15 Terme m it 50 Linien ein
geordnet. —  Lu I I I :  D er G rundzustand is t ein 2iS-(s)-Term, m etastabil liegen dariiber 
2-Dj (6304,3 cm-1 ) u. 2Ą  (8648,1 cm-1 ). Von diesen 3 Termen werden die 5 Linien zu 
2P 1 (38 997,0) u. 2P a (44 705,0) eingeordnet. — E s wird ein Vergleich zwischen den Term - 
lagen in  diesen drei Spektren u. den analogen in  Sc, Y  u. La durchgefuhrt, der eine 
besondere A hnlichkeit des Lu zum Y ergibt. Die von La im period. System zugebauten
14 /-E lek tronen  tre ten  in  den Lu-Spektren n ich t in Erscheinung; es is t also der / - Schale 
eine hohe (Edelgasschalen ahnliche) S tab ilita t zuzuschreiben. (Bureau S tandards 
Journ . Res. 5. 73— 81. Ju li 1930. W ashington, Bureau of Standards.) BEUTLER.

Harold H. Nielsen, Uber das Spektrum, der Radiumemanation. Im  AnschluB a n  
die Unterss- yon R a s m u s s e n  (C. 1930. I I .  1037) w ird das R a Em -Spektrum  ąuanten- 
m echan. n ach  der H ARTREEsehen M ethode behandelt. Die U b erein stim m u n g  zw isch en  
den theoret. Termwerten u. den empir. M ittelwerten is t befriedigend. Die Eigenwerte 
w urden durch numer. In teg ra tion  der benutzton Wellengleichung erhalten. Um fest- 
zustellen, ob die numer. In teg ra tion  anw endbar ist, wurde dieselbe Berechnung fiir 
zwei Zustande des H-Atoms durchgofiihrt. D ie tJbereinstim m ung zwischen den numer.
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u. analyt. bestim m ten Energiewerten is t liier naher ais 0,03°/o. (Naturwiss. 18. 020— 22. 
4/7. 1930. Kopenliagen, U niv., In s t. f. teorot. Fysik.) LESZYNSKI.

. Robert H. Randall, MUtlere Lebensdauer der Linien des Qmcksilbertripletts
2 3P 0i2— 2 3S V (Vgl. C. 1930. II . 873.) M ittels langsamer Elektronen (Aąuipotential- 
kathode) w ird Hg-Dampf von 0,004—0,03 mm D ruck unterhalb der Ionisierungs- 
spannung angeregt. M it einer KH-Pliotozollc, die gu t evakuiert war, wurde die Licht- 
emission der Anregung gemessen. L ichtfilter d ienten dazu, die Linien 5461, 4358 
u. 4047 (m it (4078) A einzeln zu beobachten. Die Anregung u. die Messung der Photo- 
elektronen wurde m it dem gleichen W echselstrom liolier Frequenz bew irkt, bis zu 
16-106 Pbasen pro Sek. In  so kurzer Zeit werden dio angeregten Hg-Atome (2 3S 1) 
noeb n icb t vollig un ter Em ission einer der drei genannten Linien zu den tieferen 
3P 21„-Term en abgeklungen sein; w ahrend einer Halbperiode des Wechselstroms 
findet der experimentellen Anordnung gemilB keine Messung des Photostrom es u. 
auch keine Anregung von H g im  Entladungsrohr s ta tt .  Deshalb w ird m it zunehmender 
Periode bei gleichbleibender Anregung eine Verringerung des Photostrom es beob- 
achte t, aus dereń V erlauf in  Abhangigkeit von der Freąuenz die Lebensdauer der 
„L in ien" berechnet w ird: ftir 4047 u. 4358 A gleichgroB Zu z =  5,75-10~s Sek., fur 
5461 A yierm al grdBer zu 2,37-10-7 Sek. Die U bereinstim mung der beiden ersten 
w ird ais Stiitze fiir die quantenmaJ3ige Ansohauung angeseben, daB die Lebensdauer 
dem  Term  2 38 1 zukomm t, der nacb einem Exponentialgesetz auf den verschiedenen 
Wegen Zerfiillt. Dagegen w ird die Abweichung fiir 5461 A der E einstruk tu r dieser 
L inie zugescbrieben u. dam it auch dem Term 2 3S V un ter Hinweis auf Verss. COLLINS 
(C. 1929. I. 483), der Anomalien bei opt. (Eluorescenz-) Anregung dieses Terms auf- 
fand. (Physical Rev. [2] 35. 1161— 69. 15/5. 1930. New York, Physics Lab., Co
lum bia Univ.) BEUTLER.

Adam Kronenberger, Uber die Absorption und Luminescenz von Benzol und  
Benzolderivaten bei —259°. Die A bsorptionsspektren von Bzl., Chlorbenzol u. m -X ylo l 
bei der Temp. der fl. L u ft werden analysiert u. m it den Dam pfspektren, zum Teil auch 
m it den Spektren anderer A ggregatzustande verglichen. D urcb Luminescenzunterss. 
w ird die A rbeit erganzt. — Bzl. u. Chlorbenzol besitzen im krystallinen Z ustand boi 
—259° strukturreiehe, aus Gruppen schmaler, zum Teil linienartig scharfer Banden 
bestehende Absorptionsspektren. Die Bandenspektren der krystallinen Substanzen 
werden analysiert u. m it denen der dampffórmigen verglichen. E s zeigt sich, daB die 
Kemschwingungsfreąuenzen in  beiden Zustanden im  wesentlichen gleich sind. Die 
Preąuenzbetriige, um  welche sich dio In tensita tsm asim a beim tlbergang f e s t— y  
dampfformig verlagern, stim m en m it Ram anfrequenzen bzw. Differenzfrequenzen 
uberein. — l3ie m it u ltravioletter kontinuierlicher Strahlung u. m it Hg- L icht erregtcn 
Fluorcscenzspektren von Bzl. bei — 180° sind vóllig gleich. Bei — 259° erscheint das 
Spektrum  weniger vollstandig u. zeigt in  der H auptsache n u r die Emissionsmaxima. — 
An den unterkublungsfahigen Xylolen  werden charakterist. Unterscbiede zwischen 
„am orphem “ u. „krystallinem " Z ustand festgestellt: a) Die Helligkeit des Phosphores- 
cenzlichtes is t bei den am orphen Substanzen sehr schwach u. nim m t m it wachsender 
K rystallbldg. zu. b) Die diffusen u. breiten B anden der amorphen Xylole spalten sich 
in  schmalere Einzelbanden auf, wenn die Substanzen auskrystallisieren. Dabei andert 
sich auch die In tensitatsyerteilung im gesam ten Spektrum . — F u r m-Xylol werden die 
A bsorptionsspektren des dampffórmigen, krystallinen u. am orphen Zustandes gegen- 
ubergestellt. Die In tensitatsyerteilung im  Spektrum  der am orphen Substanz is t der 
im  D am pfspektrum  ahnlich. Die Ubereinstim mung der Spektren aller drei Phasen 
in  den charakterist. B andengruppen ihrer langwelligen Kopfe zeigt, daB dio Spektren 
nieh t in  ihrer spektralen Lage gegeneinander yerschoben sind. — Bei allen unter- 
suchten Stoffen schlieBt sich am  kurzwelligen Ende der Bandenspektren eine kon- 
tinuierliche A bsorption an. D er E insatz is t fiir den krystallinen Z ustand etwas sehiirfer 
ais fiir den am orphen u. liegt etwas w eiter nacb kurzeń Wellen. I n  dem Gebiet der 
„Pradissoziation" sind nur wenige schwache Banden zu beobachten. Ih r  Aussehen 
h a t sich aber im  Vergleich zu dem der langwelligen Banden n ieh t merklich geandert. — 
Die auf — 259° abgekiihlten u. zur Phosphorescenz erregten Xylole zeigen bei plotz- 
lioher Tem p.-Erhohung ein he'lblaues Aufleuchten. Das B andenspektrum  des Auf- 
leuchtens stim m t m it dem der Phosphorescenz uberein. Die Phosphorescenzspektren 
der Xylole sind yom Typus der „V orspektren“ , die durch minimale Beimengung von 
Benzaldehyd y e rs ta rk t werden. E s besteht auch eine weitgehende Ahnlichkeit zwischen 
dem strukturreichen Bandenspektrum  des p-Xylols  bei — 180° u. dem T esla lu m in escen z-
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spektrum  von dampfformigem Benzaldehyd. An Lsgg. von Benzaldehyd in  den Xylolen 
w ird festgestellt, daB sich die Spektren des Benzaldehyds u. der Lósungsmm. einfach 
iiberlagern. (Ztschr. Physik 63. 494—532. 28/7. 1930. Berlin.) L e s z y n s k i .

Shigeo Dote und Tsunahiko Shidei, Absorption von Agar und Conophallus Konjak 
im  Ultraviolett. Messung der U ltraviolettabsorption yon Agar- u . Conophallus Konjak- 
lsgg. u . Fil men, Fwcosefilmen u. Gclaline lsgg. A gar is t durchliissiger ais Gelatino, 
besonders im auBerstcn U ltraviolett. D er Viscosefilm w ar sehr ultrayiolettdurchliissig. 
(Japan . Journ . Physics 5. 157— 60. 1929. K yoto Im p. Univ.) K r u g e r .

Gertrud Kornfeld, Physikalische Hcthoden im  chemischen Laboratorium. X II . Der 
Ramaneffekt ais H ilfsm itlel zur Konslilulionserforschung. (X I. vgl. KoRTUM , C. 1930.
I I . 197.) Allgemeiner B ericht iiber Erscheinung, M ethodik u. Anwendungsmóglich- 
keiten des Ram aneffektes zur K onstitutionserforschung. (Ztschr. angew. Chem. 43. 
393— 96. 17/5. 1930. Berlin, U niv.) D a d i e u .

Panchanon Das, tlber Haman- und Resonanzstrahlung. N ach R o s e t t i  (C. 1930.
I I .  13) spielen mindestens drei Energieniveaus (Em, E u E n) im R am aneffekt eine Rolle.
Sind die Obergange m ---- y  l u. I ---- >- n  erlaubt, so findet eine Freąuenzanderung um
Vmn des auffallenden Lichtes s ta tt . Diese s to rt die urspriingliche Verteilung der Moll., 
welche sich wicder herstellt, wenn eine gewisse Anzahl Moll. stufenweise von E n nach 
E j u. danaeh von E l nach E m zuruckspringt, u. dabei die Freąuenzen Vn ; u. V lm aus- 
strah lt. Das letztere bildet die Resonanzstrahlung. (Ztschr. Physik  63. 224— 26. 14/7. 
1930. Calcutta.) D a d i e u .

L. S. Ornstein und J. Rekveld, tlber die Freąuenzabhangigkeit der Ramanschen 
Streuslrahlung. Die Abhiingigkeit der In ten sita t der RAM ANschen Streustrahlung 
von der Freąuenz des erregenden Lichtes w ird am Beispiel des CClt  stud iert. Im  
Gegensatz zu D a u r e  (C. 1930. I. 2690), der die In ten sita t der Ram anlinien m it der 
In ten s ita t der gcstreuten H g-Linien vergleicht, bestimmen Vff. den relatiyen In- 
tensitatsunterschied der R am anstreuung gegenuber der In ten s ita t der Hg-Linien 
unm ittelbar beim A u stritt aus der Lampe. Um die Belichtungszeit fiir diese Linien 
auf eine m it der fu r die R am anlinien vergleichbare GroBe zu bringen, w urde das 
L icht der Hg-Lampe durch geeigneto D iapliragm en geschwacht. Die In tensita ts- 
messung erfolgte m it Hilfe von Schwarzungsmarken u. der Methode der Spaltbreiten- 
yariation. D er Vergleich an  den yon den Hg-Linien 4047, 4358 u. 5461 A erregten 
STOKESschen u. anti-STOKESschcn Linien zeigt, daB die In ten s ita t der Ram anstreuung 
m it der yierten Potenz der Freąuenz des erregenden Lichtes zunim m t. E ine exakte 
Entscheidung, ob sio genau m it V1 oder (wie das P ł a c z e k , C. 1930. I. 647, fordert) 
yielleicht m it (v +  vt)4 geht, kann auf G rund der Messungen, wegen der geringen 
Frequenzverschiebung viy n icht getroffen werden. Auch ein EinfluJB benachbarter 
Absorptionsstellen konnie bei CCI., yorlaufig n icht gefunden werden. (Ztschr. Physik 
61. 593— 97. 24/4. 1930. U trecht, Univ.) D a d i e u .

E. Segre, Linienintensitdten bei den Ramaneffekten zweiatomiger Molekule. Yf. 
berechnet nach der (Juantcnmcchanik die In tensita ten  der Ram anlinien des 0 2-Mol. 
u. vergleicht sie m it den oxporimentellen Befunden von R a s e t t i  (C . 1930. I I .  13), 
wobei sich gute U bereinstim m ung findet. D er W ert h/k  laBt sich danaeh m it einer 
Genauigkeit yon ca. 10%  ableiten. (A tti R . Accad. Lincei [Roma], R end. [6] 11. 
825—-31. 4/5. 1930. Rom, U niv., Physikal. In s t.) R. K . M u l l e r .

Walther Gerlach, tlber die Ramanbanden des Wassers. W ie aus einer Reihe 
yon Ram anaufnahm en an W. u. Elektrolytlsgg., sowie entsprechenden Photom eter- 
kuryen heryorgeht, sind die R am anbanden des W. mindestens doppelt. Die Photo- 
m eterkuryen E . H . L. M e y e r s  (C. 1930. I I .  1195), die kein doppeltes Maximum 
aufweisen, diirften auf eine fiir die W iedergabe geringer Schwarzungsdifferenzen un- 
zweckmaBige Schaltung des Photom eters, sowie ungeniigende Dispersion des ver- 
wendeten Spektrographen zuriiekzufuhren sein. Salze yerandem  die S tru k tu r der 
W .-Bande sehr ty p .; eindeutig is t aber m it die Veranderung durch Chloride u. die Ver- 
schiebung des kurzweiligen Teiles bei den N itraten . Ohne streng monoehromat. An- 
regung is t die genaue S truk tu r der W .-Bande nich t sicher aufzuklaren. Ramanyerss. 
bei hóheren Tempp. yerlangen eine Parallelunters. der A bsorption des W. bei den en t
sprechenden Tempp. (Physikal. Ztschr. 31. 695—98. 15/7.1930. Miinchen, Univ.) D a d .

H. Freundlicn, J. V. Tamehyna und H. Zocher, t ’ber die Nachweisbarkeit 
der Strwnungsdoppelbrechung in  sehr kleinen Komzentrationen. E s wurde fiir einige 
anorgan. u. organ. Sole m it Stromungsdoppelbrechung die Grenzkonz. bestim m t, bei 
der m an makroskop. wie mkr. die Stromungsdoppelbrechung gerade noch feststellen
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kann . Bei den Solen des V20 5, I'e2Oa, W 03, Baumwolłgelb OX, Benzopurjmrin 4 B  u. 
6 B  u. Aniliriblau kann  m an die Strom ungsanisotropie bei Substanzmengen der GróBen- 
ordnung yon 10“° g in  1 cem noch leicht nachweisen. Bei A l.,03- u. ?TO2-Solen liegt 
die Grenze des Nachweiśes erheblich hoher. (Ztschr. wiss. Pliotogr., Photophysik u. 
Photochem. 29. 102—09. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm -Inst. f. physikal. Chem. 
u. Elektrochem., u. Prag.) LESZYNSKI.

A. Riittenauer, Bestimmung des Reflexionsvermogens vo?i Metallen und Reflektoren 
fu r  ullmmolette Strahlen mittels Cadmiumzelle und Elektrometer. N ach einer kurzeń 
U bersicht iiber die bishcr iiblichen MeBmethoden wird die Verwendung der Cd-Zelle 
m it E lektrom eter zur Best. des Reflesrionsyermogens von M etallen u. Reflektoren 
in  begrenzten Spektralbereiehen besehrieben. Naeh den bisherigen B estst. haben die 
Leichtmetalle u. Z n  fu r X =  295 mft ein gutes Rcflcxionsvermógen (70— 80%)< Fe, N i  
u. M n  ein m ittleres (40—50°/0), w ahrend die Edelm etalle sehlechte Reflektoren sind. 
D as At.-Gew. eines Metalles kann  nich t fiir sein Reflexionsvermógen maBgebend sein. 
E s is t yielmehr anzunehmen, daB Metalle derselben Gruppe des period. Systems sich 
in  ihrem  RefIexionsvermogen ahnlich yerhalten. — E s w ird darauf hingewiesen, daB 
der Empfindlichkeitsbereich der Cd-Zelle bei der benutzten F ilterung (Maximum 
295 m/i) m it dem Empfindlichkeitsgebiet der menschlichen H au t iibereinstimm t, so 
daB die Ergebnisse fu r die Strahlentherapie (Horst. von U ltraviolettreflektoren) von 

d. (L icht u. Lam pe 17. 2 Seiten. 1928. Studienges. f. elektr. Beleucht.

S. S. Bhatnagar und Krishna Gopal Mathur, Die Chemiluminescenz der Antimon- 
halogenide. E s wurde die Chemiluminescenz von 56C/3-Dampfgemischen m it u. ohne 
Zusatz von Anthracen bzw. Hg, Bzl. sowie phosphorescierenaen Sulfiden  (Z n S , CaS) 
spektrograph. untersucht. Mittols einer sehr groBen Zahl yon Belichtungen konnte
—  abgeschen von den Fallen, wo die D am pfdrucke n ich t klein genug waren —  das 
Emissionspektrum aufgenommen werden. D urch eine yergleichsweise B etrachtung 
der bei den R kk. freiwerdenden u. der zur Anregung der Fluoresoenzspektren er- 
forderlichen Energiebetrage wurde versucht, den fiir die Chemiluminescenz verant- 
wortlich zu inachenden ProzeB aufzufinden. E s zeigte sich, daB in  den Fallen, 
wo dio anderweitig gemessene R k. -W arme unterhalb  der erforderlichen An- 
regungsenergie bleibt, irgendwelche Zwischenprozesse die Energie liefern mttssen. 
So is t z. B. das A uftreten der Hg-Resonanzlinie 253G im Chemiluminescenzspektrum 
hoohstwahrscheinlich auf das kata ly t. Verh. des W .-Dampfes (interm ediare Bldg. 
des Sb-Oxydes) zuriiokzufuhren. (Ztschr. physikal. Chem. A bt. B 9. 229—40. Aug.

N. R. Dhar und A. K. Bhattacharya, Ultrarole Absorption der Molekule und  
Aktivierung ihrer ehemiaehen Reaktionsfdhigke.it. Aus friiheren Unterss. iiber den 
Verlauf photochem. R kk. (vgl. C. 1929. I I .  388) ziehen Vff. Schlusse iiber die Wrkg. 
der Strahlung. Die In ten sita t anti-STO K ESscher F lu orescen z oder S treustrahlung 
kann ais MaB der yorhandenen ak t. Moll. yerw endet werden. Die aus den Temp.- 
Koeffizienten der Reaktionsgeschwindigkeit berechnete Aktiyierungswiirme diirfte 
der langwelligen Grenze der aktiyierenden S trahlung entspreohen. E s gelingt, bei 
mehreren photochem. R kk. die Geschwindigkeit der Dunkelrk. u. der L ichtrk. un- 
abhangig zu variieren. (Trans. F araday  Soc. 26. 1—G. Jan . 1930. Allahabad, Indien, 
Chem. Lab. U niv.) E i s e n s c h i t z .

George B. Kistiakowsky, Die photochemische Wasserstoff-Sauerstoff-Beaktion. 
E s wurde die 0 2-H2-Rk. un ter dem EinfluB der Lichtwellenlangen yon 1719—1725 A 
u. yon 1854— 1862 A untersucht. Die Auswrkg. dieser Spektralgebiete is t merklich 
yoneinander versohieden. W ahrend die langeren Wellen nur 0 3 in einem Betrage 
hervorbringen, welcher gleioh is t demjenigen in  ahnlichen Oj-N2-Mischungen, so er- 
zeugen die kiirzeren Wellen in Ggw. von H 2 weniger 0 3 un ter gleichzeitiger Bldg. yon 
H 20 2. D er Yerlauf der R k. wird diskutiert. Die W ahrsoheinlichkeit der R k.

wird wesentlich geringer geschatzt, ais die theoret. Voraussage ergibt. (Journ . Amer. 
chem. Soc. 52. 1868— 74. Mai 1930. Princeton, New Jersey, F r ic k  Chem. Lab. of the
Univ.) " SCHUSTERIUS.

Emil Baur, t/ber die Knallgasphotolyse. (Vgl. C. 1930. I. 943.) Nach der Theorie 
des Vfs, is t, wenn K nallgas in  Ggw. von Eosin belichtet wird, eine Knallgasphotolyse 
zu erw arten, wie sie m it ZnO s ta tt  Eosin nach:

L e s z y n s k i .

1930. Lahore, Chem. Lab. d. Punjab-U niv.) L e s z y n s k i .

O +  H 2 =  OH +  H
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ZnO I  ®  +  ° H ' +  V,Hs =  H j°
1 0  +  H- +  V iO, =  7 ,H ,0 ,

bekannt ist. H iorzu is t es, da  W asserstoff fiir durch Farbstoffe sensibilisierte Photo- 
lysen ein schlechter D epolarisator ist, notwendig, den W asserstoff durch Pt-M oor 
zu aktiyieren. D a Pt-Moor fiir sich die H 20-Bldg. schon katalysiert, muBten die Be
dingungen so gewahlt werden, daB die L ichtrk. die D unkelrk. an  Starko iibertrifft. 
Dies gelang in  den von F. AlliSon ausgefiihrten Verss., bei denen die Knallgasphotolyse 
manom etr. verfolgt werden konnte, dadurch, daB in  aikal. Lsg. gearbeitet wurde. H 20 2 
lieB sich infolge der Ggw. des Pt-Moor n ich t nachweisen. Dagegen gelingt der H 20 2- 
Nachweis, wenn in  Systemen m it Chlorophyll ais Senśibilisator gearbeitet w ird, da m an 
hier ohne Pt-Moor arbeiten  kann. H ier muB in athyl- oder methylalkoh. Lsg. gearbeitet 
werden. Aus den Vorss. w ird geschlossen, daB die Photolyse sieh nach der B rutto-
umsatzgleiehung: H 2 +  0 2 =  H 20 2 yollzieht, u. daB der U m satz sich aus zwei Teilen
zusam mensetzt, die durch die Photolysengleichung:

r ©  +■ OH- +  V.H, -  H,0Chlorophyll { Q  +  +  ^  ^

ais sich erganzende anod. u. kathod. Depolarisationen zu kennzeichnen sind. (Ztschr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 29. 163—67. 1930. Ziirich, Physikal.-chem. 
Lab. d. Eidgen. Techn. Hochseh.) L e s z y n s k i .

Georg-Maria Schwab und Ulrich Heyde, tJber die Pholochlorierung des Chloro
formu. Vorl. M itt. D as A bsorptionsspektrum  des in  CC14 gel. Cl2 unterscheidet sich 
im  sichtbaren Gebiet n ich t merklich von dem des Gases. D ie Geschwindigkeit der 
L ichtrk. zwischen CHC13 u. Cl2 bei etw a 5000 A steigt m it der Cl2- u. CHCl3-Konz., 
sowie m it der L ichtintensitiit. HC1 w irk t hemmend. Verunreinigungen haben einen 
merklichen EinfluB.

d x / d t  =  {(k , [J„][Cl2]2[C Iia 3])/([Cl2] +  &'[HC1])}(1 +  *„[01,])
Die in  dem Glied (1 +  kn [Cl2]) zum A usdruck kommende Abweichung von der Rk. 
erster Ordnung w ird auf stórende Nebenrkk. zuriickgefuhrt u. bei der Diskussion n icht 
m it berueksichtigt. D ie Quantenausbcute is t von der Konz. abhangig u. sink t so im 
V erlauf des Umsatzes, ein absorbiertes Q uant bew irkt 4— 14 Umsetzungen. Die 
Diskussion der Geschwindigkeitsgleichung nach der C. 1930. II. 686 aufgestellten 
Regel fiih rt zu folgendem K ettenm echanism us:

1. Cl2 +  E  =  2 Cl 2. Cl +  CHClj =CCT3 +  HC1
3. CC13 +  Cl2 =  CC14 +  Cl 4. CC13 +  Cl2 =  CC14 +  Cl 5. Cl =  V, Cl2 

Das A uftreten des freien Trichlorm ethyls entspricht dem des freien Methyls bei der 
Chlorierung des Methans. D ie Hemmung durch HC1 besteht n ich t in  einem Abbrechen 
der K ette , sondern in  ihrem  Leerlauf un ter Riickbldg. von CHC13. An H and der an- 
nahernd bekannten Bindungsenergien kann gezeigt werden, daB der angenommene 
Meehanismus energet. plausibel ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 147—58. 
Ju n i 1930. Miinchen.) L e s z y n s k i .

Georg Cronheim und Paul Gunther, Die Energieausbeute bei der Zersetzung 
von Chloroform durch Rontgenstrahlen und der Meehanismus dieser und dhnlicher Ronlgen- 
reaktionen. Aus vóllig trockenem u. 0 2-freiem Chlf. w ird un ter der Einw. yon R ontgen
strahlen HC1 in der eingestrahlten Energie proportionaler Menge gebildet. Z ur Bldg. 
eines Mols HC1 aus vdllig reinem Chlf. is t es erforderlich, daB von der Energie der 
R dntgenstrahlen 21 kcal auf sekundare E lektronen iibertragen werden. D ie HC1- 
Bldg. erfolgt durch eine K etten rk . Auch aus Gemischen yon chlorsubstituierten K W - 
stoffen m it reinen ICW-stoffen (vgl. C. 1928. I I .  1979) wird durch K etten rkk . bei der 
B estrahlung HC1 gebildet. E s werden fiir die einzelnen R kk. mogliche Schem ata der 
K ettenm echanism en gegeben. D ie Ggw. von L u ft-0 2 u. Feuchtigkeit schaffen teil- 
weise n ich t iibersehbare Kom plikationen, die aber alle zur Vermehrung der Saure- 
ausbeute fuhren. Neben HC1 t r i t t  dann auch unterchlorige Saure oder Chlormonoxyd 
auf. In  einem Anhang wird die benutzte Filtrierungsm ethode zur Monochromatisierung 
der R ontgenstrahlen eingehend beschrieben. (Ztschr. physikal. Chem. A bt. B  9. 
201—28. Aug. 1930. Berlin, Physik.-chem. In s t. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Hans stobbe, Is t die Sćhwarzung und Entsćhwarzung belichteter Lithopone eine 
Photolropieerscheinung ? Vf. un tersucht das Wesen der Licht- u. Dunkelrkk. der L itho
pone naoh den bei seinen Phototropieunterss. (vgl. Ber. D tsch. chem. Ges. 46 [1913]. 
1226) befolgten Prinzipien. Zunachst w ird bestatig t, daB das ungegluhte Z n S  —  im 
Gegensatz zum gegliihten schwarznngsfahigen Prod, — lichtbestandig ist. Die U nters.
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von H andelslithoponepraparaten ergab, daB ais lichtecht bezeiehnete Prodd. auch im  
kurzwelligen U ltraviolett sich. in  lufttrockenem  Zustande n ich t verandern. Bei den 
lichtunechten P rodd. w urde ein auch sonst bei phototropen Stoffen auftretender Farben- 
antagonism us beobachtet: Langerwellige Strahlen  (von B o t bis h inab zu 483 m/ł) 
arbeiten  den  kiirzerwclligen entgegen. Im  Gegensatz zu dem Yerh. der fruher (ygl.
1. c.) untersuohten phototropen organ. Stoffe, die nach opt. Erregung beim E rw arm en 
sehr schnell aufgehellt werden, verschwindet die Schwarzung der Lithopone beim E r
w arm en yerhaltnismaBig langsam. E s w ird bestatig t, daB die Erregung bei in  W. 
suspendierten P rapara ten  durchweg starker is t, ais bei den lufttrockenen P rapara ten . 
Auch bei den ais lichtecht bezeichneten Sorten is t in  feuchtem Zustande eine schwache 
Erregung festzustellen. Dies is t wohl darauf zuriickzufiihren, daB Spuren von ZnO  
vorhanden sind, die m it dem ZnS schwarzes Z n bilden. Die lichtechten P rapara te  
ergeben bei Belichtung in  sauren Fil. keine Schwarzung, was durch das Herauslósen 
des ZnO durch die Saure zu erkliiren ist. I n  alkal. F il. suspendierte Lithopone wird 
schwacher geschwarzt ais in  W. suspendierte. D a m it ZnO verm engtes ZnS geschwarzt 
wird, u. da  der schwarze K orper ais metali. Zn erkann t wurde, erg ib t sich fiir dieL ichtrk. 
die Gleichung: ZnS +  2 Z n O — >- 3 Zn +  S 0 2. (Die lichtunechten Lithoponesorten 
en thalten  bis zu 2°/o ZnO.) F iir die D unkelrk. komm en zwei H ypothesen in  Frage:
1. die Riickbldg. des Sulfids, u . 2. die O xydation des Zn durch Luftsauerstoff zu ZnO 
nach der Gleichung: Zn -j- O =  ZnO. E s werden eine Reihe von Argum enten zur 
S tiitzung der Oxydationshypothese angefuhrt. —  D a bei Zugrundelegung der Oxy- 
dationshypothese keine um kehrbaro R k. vorliegt, k an n  m an die photochem. Rkk. 
der Lithopone n ich t ais Phototropieerscheinungen ansehen, ohne den Begriff „Photo- 
trop ie“ w esentlich w eiter zu fassen, ais es bisher iiblich war. —  Vf. berichtet kurz von 
einer U nters. der phototropen Eigg. der farblosen bzw. gelblichen IIydrążone, u. der 
Stilbenderiw. Diese Stoffe uberfuliren den Luftsauerstoff photokataly t. in  0 3, u. dieses 
fiih rt dann  zur Bldg. dunkelfarbiger „lockerer Ozonide“ . Der Gesamtvorgang laBt 

. Licht ,
sich schreiben: A +  (0 3)n ^ ____cl A . .  . (0 3)n, z. B. bei Benzaldehydphenylhydrazin:

Dunkel
Licht

CsH5.C H :N -N H -C 9H 6 - f  (0 3)n * = ■ .  C6H 6.C H : N -N H .C .H ,
Dunkei |

(farblos) (0 3)n (rot)
Die „lockeren Ozonide" sind yerschieden von den sonst bekannten  Ozoniden. 

Sie sind im  Sinne R e d d e l i e n s  (Jou rn . p rak t. Chem. 91 [1915]. 220) ais „V orverbb.“ 
aufzufassen, die bei Absperrung des Lichtes das 0 3 w ieder verlieren u. u n te r Aufhellung 
in  die Ausgangsyerbb. iibergehen. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem . 
29. 209— 18. 1930. Leipzig, Chem. U niv.-Lab.) L e s z y n s k i .

I .  Runge und R. Sewig, Uber.den inneren Photoeffekt in  krystallinen Halbkitern. 
Vff. gehen von folgenden Annahmen aus: 1. Der an  Tl-Zellen gemessene Photostrom  
(vgl. S ew ig , C. 1930. II . 1342) i s t  ein Sekundarstrom  im  Sinne von G u d d e n  („Licht- 
elektr. Erscheinungen*1, S. 142, Berlin 1928). —  2. Jedes p rim ar durch die Belichtung 
ausgel. E lek tron  bew irkt eine G itterstorung, die sich nach einer durch W ahrschein- 
lichkeit geregelten Zeit ziuruckbildet. —  3. Die L eitfahigkeit der photoelektr. Schicht is t 
der Zahl der yorhandenen G itterstorungsstellen proportional. —  Auf G rund dieser 
A nnahm en werden Differentialgleichungen fiir den zeitliehen Strom verlauf abgeleitet, 
dereń Lsgg. sowohl den Strom anstieg bei plótzlich einsetZender konstan tę! Belichtung, 
wie auch die S trom kurrenform  fu r in term ittierende Belichtung yerschiedener Frequenz 
in  gu ter Ubereinstim rnung m it den Beobachtungen an  Tl-Zellen (1. c.) wiedergeben. 
(Z tschr. Physik  62. 726— 29. 3/7. 1930. Berlin.) L e s z y n s k i .

H. A. Stuart, Uber den Kerreffelct an Gasen und Ddmpfen. I I .  Temperatur- 
abhangigkeił und Ergebnisse fu r  eine lieihe von organischm M olekulm . A nhang: Die 
Deuiung des Kerreffektes in  Fliissigkeiten. (I. vgl. C. 1930. I .  2520. I I .  1196.) E s wird 
eine Anordnung beschrieben, die die Messung des KERK-Effektes von Gasen bei hoheren 
Tem pp. —  zunachst bis 110° —  gesta tte t. D am it laBt sich die L aN G E YIN-BoRNsche 
Orientierungstheorie durch Messungen der Temp.-A bhangigkeit der KERR-Konstanten 
des dipollosen C S2 u, der Dipolgase C2H bCl u . CHsB r  quantitatiY  priifen. Es ergibt 
sich Yollige Ubereinstim rnung zwischen Theorie u . E sperim ent. —  F erner werden die 
KERR-Konstanten der Dampfe der folgenden Substanzen bestim m t: C S2, CClit A ., 
Aihylenoxyd, Aceton, Methylalkohol, A .  D ie Ergebnisse bei CS2 u. CC14 zeigen, daB 
sich aus der KERR-Konstanten die Anisotropie eines Mol. viel sicherer bestimmen laBt,
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ais aus den m it groBen Fehlern behafteten D epolarisationsgraden bei der molekularen 
Liehtzerstreuung. F iir CC14 ergibt sieh eine mindestens dreim al kleinere Anisotropie 
ais b isher nach den b esten  Messungen des D epolarisationsgrades angenommen wurde. —  
D urch K o m b in a tio n  der K E R R -K onstanten  m it dem Depolarisationsgrade u. der Mol.- 
Befr. werden die opt. Deformationsellipsoide von CS2, A., Aceton u. M ethylalkohol 
berechnet. Am Beispiel des Methyl- u. A thylathers w ird gezeigt, wie sich die Eigg. 
der Deformationsellipsoide von Moll. einer homologen Reihe bei S trukturfragen  (Valenz- 
winklung u. freie D rehbarkeit) yerwenden lassen. E s ergibt sich, daB bei A. der Valenz- 
winkel am  O-Atom offenbar derselbe i s t  wie bei M ethylather, u. ferner, daB die freie 
D rehbarkeit der CH3-G ruppen bei A. s ta rk  eingeschrankt ist. F u r Methyl- u. A thyl- 
alkohol folgt die W inklung am  O-Atom u. ferner die starkę D eform ation der E lektronen- 
wolken des Pseudoatom s OH durch den H -Kern.

Im  A nhang wird darauf hingewiesen, daB das Versagen der L ANGEVIN'-BoRNschen 
Orientierungstheorie bei Eli. u. der RAM AN-KRlSHNANschen Theorie des anisotropen 
Polarisationsfeldcs vor allem auf eine Assoziation, auch yon dipollosen Moll., zuriick- 
zufuhren ist. Unterss. der Temp.-Abhangigkeit yon K E R R -E ffekt, Depolarisations- 
grad u. K om pressibilitat in  Eli. u . Lsgg. sind ein besonders geeigneter Weg, um  die 
S tru k tu r von Eli., die molekulare Wechselwrkg. u. die Erage, wie weit das Mol. ais 
freies Individuum  anzusehen ist, zu erforschen. (Ztschr. Physik  63. 533— 57. 28/7. 
1930. Kónigsberg i. P r., H . Physik. Inst.) L e s z y n b k i .

E. Voisin, Physique. T. I. Aidcmemoire. Paris: F. Lanore 1930. (146 S.) Cart.: 17.50 fr.

A,. Elektrochem ie. Thermochemle.
A. Piekara, U ber den allgemeinen Charakter und die Gestalt der Formel fiir  die 

Dielektrizitatskonstante unhomogener Mischungen. (Sprawozdania i Prace Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego 4. 251— 66. 1929. Rydzina, Gymnasium. —  C. 1930. I I .  
697.) L e s z y n s k i .

C. P. Smyth und H. E. Rogers, Die eleklrische Polarisation von Fliissigkeiten. 
IX . Die elektrischen Momenie der Alkylhalogenide und halogenierlen Methane. ("VHL 
vgl. C. 1930. II . 1042.) Vff. messen in  ih rer bekannten Anordnung die Dipolmomento 
v o n  n-Butylchlorid  (1,88), n-Butylbromid  (1,81), n-Butyljodid  (1,59) u. n-Heptylbromid 
(1,83) in  H eptan, von Methyleiibromid (1,39), Methylenjodid (1,08), Bromoform (0,99) 
u. Jodoform  (0 ,8 -10-18 e lektrostat. E inh.) in  Bzl., u. zwar iiber einen weiten T em peratur- 
bereich. D er Q uotient zwischen O rientierungspolarisation u. absol. Temp. erwies sich ais 
gu tkonstan t, wie es d ieT h eo r iev o n D E B Y E erfo rd er t. Bem erkenswertist, daB dieK ctten- 
lange von den A thylhalogeniden aufw arts ohne EinfluB auf das D ipolm om ent ist. — Vff. 
diskutieren schlieBlich den Gang der Dipolmomente bei den halogenierten Methanen. 
N im m t m an an, daB derTetraedcrw inkel (110°) erhalten bleibt, so sollte das Moment von 
Chlormethyl gleich dem von Chloroform sein u. das von M ethylenchlorid das 1,15-fache 
dieses W ertes; ferner sollte d ie E ntfernung der beiden Chloratomo (bzw. ih rer M ittel- 
punkte) 2,78 A sein. D a nun  aber die Raum beanspruchung des Chloratoms nach W erten 
von R a n k i n e  u . S m it h  (Philos. Magazine 42 [1921]. 601) fiir Argon durch einen 
R adius von 1,50 A charak terisiert werden durfte, muB der W inkel zwischen den C-Cl- 
Bindungen von 110 auf 124 verzerrt werden, wodurch sich fiir CH2C12 ein Moment von
1,6 x  10- 18 ergibt, in  Ubereinstim m ung m it dem  W ert von S a n g e r  (C. 1926. II . 2393). 
Analog ergibt sich fiir Mfethylenbromid u. M ethylenjodid ein W inkel yon 120 bzw. 135°, 
u. ein Moment yon 1,4 bzw. 1,02 in  gu ter U bereinstim m ung m it obigen W erten. —  Die- 
selben Uberlegungen lassen sich auf d ie T rihalogenm ethane anwenden. Auch h ier is t 
Spreizung der Tetraederw inkel anzunehmen, n ich t aber D eform ation der Elektronen- 
hiillen der Cl-Atome, da  sonst auch die A tom refraktion yerschieden sein miiBte je 
nach der Zahl der an  ein C-Atom gebundenen Cl-Atome, was bekanntlich n ich t der 
F ali is t. (Journ . Amer. ehem. Soc. 52. 2227— 40. Ju n i 1930. Princeton, New Jersey, 
Uniy.) BERGMANN.

Heinrich Rheinboldt und Alfred Hessel, Untersuchungen im, Hochfrequenzfeld. 
(E rste M itteilung.) Vorverss. un ter Benutzung der von E s a u  (E lektrotechn. Ztschr. 
1926. 321) angegebenen Senderschaltung ergeben eine Beeinflussung im  H ochfreąuenz- 
feld nu r bei Stoffen, die die D ampfung des Resonanzkreises erhóhen, z. B. wenn die 
Stoffe eine gewisse elektr. Leitfahigkeit haben. Fein yerteilte  hochschm. Metalle, 
sowie gekom te (akt.) Kohle geraten ins Gluhen. Reinstes W. w ird im  Gegensatz zu 
Leitungswasser kaum  beeinfluBt; nach Zusatz geringer Elektrolytm engen Erw arm ung
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bis zum Sieden; das Sieden erfolgt von der Oberfliicho aus (Skineffokt). Eeuohte 
Reagenzglaser erhitzen sich bis zum Sieden, trookene werden n ieh t beeinfluBt. E nt- 
w&sserung krystallwasserhaltiger Salze. Sehr starkę E rhitzung nattirlieher Steinsalz- 
krystalle, keine Beeinflussung von sorgfaltig getrocknetem  NaCl. Zers. von feuchtem 
K M nO t . Auch aus s ta rk  verd. H ,SO t  entweichen von der Oberflache her S 0 3-Dampfe. 
Keine Beeinflussung absol. trockener organ. LSsungsmm. (A ., Ligroin, CCl4, Bzl., 
Toluol, X ylo l, C S2, P yrid in);  bei Zusatz von etwas W. E rhitzung bis zum Sieden, 
besonders sturm . bei CC14 u. Pyrid in . K eine Erw arm ung einer Lsg. ro n  trockenem 
NaCl in Pyridin. Oase zeigen un ter n. Vcrhaltnissen keine Beeinflussung; bei Druck- 
verm inderung se tz t bei ca. 20—30 mm H g eine Glimmerscheinung ein, die erst bei 
wesentlich hoheren Drucken (ca. 70 mm) abreiBt; im  einmal angeregt gewesenen Gase 
Einsetzen der Glimmerscheinung schon bei hoheren Drucken. D ie Erscheinung bietet 
die Moglichkeit zur Durchfiihrung chem. R kk. im Hochfreąuenzglimmlicht. Quanti- 
ta tiye  Unters. der O xydation yon CO zu COa ergab bei 2 hintereinandergeschalteten 
Rk.-GefaBen A usbeuten von 93— 97%  der Theorie. Q ualitativ  wurde im  Hochfrequenz- 
glimm licht folgende R kk. beobachtet: Zers. krystallwasserhaltiger Sulfate (Cu, N i,  
M n, Fe {II))  in  L uft u n te r Abscheidung von Metali oder Oxyd. HgO wird therm . 
gespalten u. liefert ebenso wie H g ein intensives Hg-Licht. Zers. von Ligroin u. aromat. 
K W -stoffe  in  L u ft un ter Bldg. teeriger P rodd. O xydation primarer Alkohole in  L uft 
oder 0 2 zu Aldehyden. Rascho Vereinigung von J  m it 0 2, von S()2 m it Clv  Verbb. 
m it A thylenliicken reagieren m it H a. (Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 84— 87. 8/1. 1930. 
Bonn, Univ.) K r u g e r .

Magdalena Forró und Emerich Patai, Messungen von Koniaktpotentialen einiger 
Melalle. E s wird eine Methode angegeben, die die B est. der Kontaktpotentialdifferenzen 
durch Verandcrung des G itters einer D reielektrodenróhre u. durch gleiehzeitige Auf- 
nalimc der K ennlinicn m it groCer Genauigkcit ermoglicht. E s wurden m it N a  ais 
Vergleichssubstanz folgende Metalle untersucht: Mo, P t, W, N i, Cu u. Fe. Die ge- 
fundenen K ontaktpotentialdifferenzen stchen in  guter Ubereinstim m ung m it den gliih- 
u. lichtelektr. bestim m ten Untersehicden der A ustrittsarbeiten. D urch Verwendung 
von H g ais Vergleichssubstanz wurde die K ontaktpotentialdifferenz zwischen Mo  n. 
H g gemessen. D ie Mcthodo is t auch fu r Messungen boi hoheren Tempp. geeignet. 
N aeh oricnticrenden Yerss. seheint die K ontaktpotentialdifferenz bis etwa 800° tempe- 
raturunabhangig zu sein. (Ztsclir. Physik 63. 444—57. 28/7. 1930. B udapest.) L e s z .

Felix Joachim V. Wiśniewski, Uber den Zusaimnenhang zwischen de.r emittierlen 
Energie und dem inneren eleklrischen und magnelischen Felde der emittierenden Materie. 
E s wird der Zusammenhang zwischen dem inneren elektr. u. magnet. Felde eines 
materiellen Mediums u. der von diesem in der Zeiteinheit em ittierten Liehtenergie 
abgeleitet. W enn das Feld sich im  Innem  andert, so wird gemaB den abgeleiteten 
Form eln Energie em ittiert. Es folgt also, daB mechan. W rkgg., welche das innere Feld 
beeinflussen, zur Energiemission AnlaB geben. Vf. deu tet danach die Stralilung Ton  
A ntennen ais Folgę kiinstlicher Veranderungen des magnet, u. elektr. Feldes im  
Inneren. (Ztschr. Physik 62. 682—86. 25/6.1930. Lazin bei K utno, Polen.) S c h u s t e r i .

W. Meissner und H. Franz, Messungen m it H ilfe von fliissigem Helium. V III. 
Supraleitfahigkeit ron Niobium. (V II. vgl. C. 1930. I . 3410.) W iderstandsmessungen 
m it dem DlESSELHORSTschen Kompensationsapp. an einem Nb-Blechstrcifen. Ver- 
nnreinigungen des N b: 1 ,5%  Sn, 0,05%  Fe, 0,02%  Ta. Zwischen 8,74 u. 8,18° absol. 
wurde das A uftreten der Supraleitfahigkeit beobachtet. Der Sprungpunkt is t so hoeh, 
daB es ais ausgeschlossen anzusehen ist, daB die Supraleitfahigkeit durch die Ver- 
unreinigungen verursacht wird. N b is t un ter den reinen M etallen das m it dem hóchsten 
Sprungpunkt; einen noch hoheren Sprungpunkt ais N b selbst weist Niobiumcarbid 
auf, das bei etwa 10° absol. supraleitend wird. (Ztschr. Physik 63. 558— 60. 28/7. 1930. 
Berlin-Charlottenburg, Physik.-Tecbn, Reichsanst.) L e s z y n s k i .

Hikoo Saegusa und Sadakichi Shimizu, Uber die anomale, Nachwirkung von 
Dielektricis in  ihrem scheinbaren Widerstand. (Science R eports Tohóku Im p . Univ. 
19. 69—94. Marz 1930. — C. 1930. H . 201.) L e s z y n s k i .

L. Hartshorn, Messung der Oberfldchenleitfdhigkeit an festen Isolaloren. Die 
Prufstiicke von 10 cm B reite werden m it zwei E lektroden versehen, welche ca. 1 cm 
Yoneinander en tfem t sind. Jede  Elektrodo besteht aus zwei starken Messingstreifen, 
die die P la tte  des Dielektricums in  ihrer ganzen Breite von beiden Seiten umspannen. 
Ais Zwischenlage werden zwei weitere biegsame Messingstreifen yerw andt, welche 
m it ihren scharfen K anten  durch eng stehende Stellsehrauben gegen das Materiał
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gepreBt werden. Wiederholte Messungen zcigen, daB die erhaltenen W erto bis auf 5%  
reproduzierbar sind u. der K on tak t also ein guter ist. D urch eine KapazitatsmeĆ- 
anordnung wird der K orrektionsfaktor fiir die Leitung durch den M aterialkórper ge- 
funden, in  tjbereinstim m ung m it W erten von C u r t i s  (Buli. of Bureau of S tandards 11 
[1915]. 359). Hartgum m i, B akelit u. ein keram. Isolator wurden untersucht. E s wurde 
ein D rehspulgalvanom eter benutzt, u. es koim ten infolgedessen W iderstande gróBer 
ais 1014 Ohm/cm2 n icht gemessen werden. Bei frischen Flachen liegen die Oberflachen- 
w iderstande bei m ehr ais 1014 Ohm. Infolge Bestrahlung durch Sonnenlicht fa llt der 
W iderstand vón H artgum m i nach 40 Stdn. auf 109 Ohm u. bleibt dann konstant. 
Dagegen sinkt der W iderstand des keram . Materials nu r um eine Zehnerpotenz. Der 
W iderstand yon B akelit b leibt zwischen 1011 u. 1012 Ohm/cm2 p rak t. unbeeinfluBfc 
Tom  Licht. E ine Bestrahlung m it u ltr a v io le ttem  Licht verm ag wenig zu andem . 
E s sind Schwankungen um  ca. eine Zehnerpotenz, yerm utlich infolge der Luftfeuchtig- 
keit, zu yerzcichnen. E in wesentlicher EinfluB der Oberflache, ob poliert oder m att, 
is t n ich t zu beobaehten. Vf. nim m t an, daB der K ontaktw iderstand bei dieser A rt 
von Messungen zu yemachlassigen ware. Dasselbe gilt fiir die K órperleitfahigkeit, 
wenn die relative Feuchtigkeit m ehr ais 20%  betragt. (Proceed. physical Soc., London 
42. 300—08. 15/6. 1930. N at. Physical Lab.) S c h u s t e r i u s .

Ernst Leiste, Vber die eleklrische Oberflachenleitfahigkeit von Preflbemstein. 
Das B ernsteinpriifpraparat bestand aus 36 kleinen Bernsteinzylindem , welche m it 
ihren Endstiicken zwischen zwei parallele M etallplatten yersohraubt waren. An dieses 
P rap a ra t wurde die Priifspannung von maximal 1900 V gelegt. Das B em steinpraparat 
befand sich un ter einer Glasglocke, un ter welcher bestim m te Feuchtigkeitsgehh. her- 
gestellt werden konnten. Bei der Reinigung des Bernsteins wurden sehr grofle Vor- 
sichtsmaBregeln angew andt u. nu r hoohglanzpolierte Flachen gebraucht, weil nu r solche 
reproduzierbare W erte ergaben. D er Strom setzt sich aus mehreren Komponenten 
zusammen. E s ergibt sich: Der zeitlich konstantę Leitungsstrom  uber die Oberflache 
is t s ta rk  abhangig von der relatiyen Luftfeuchtigkeit u. nim m t linear m it der Spannung 
zu. Der zeitlich konstantę Vol.-Leitungsstrom is t bei Feuchtigkeiten iiber 30%  zu 
yemachlassigen u. be trag t fiir PreBbernstein (nur solcher wurde yerw andt) 6,4- 
1019 Ohm/cm3 bei 22,8°. Der zeitlich yeranderliche auf dielektr. Anomalien beruhende 
Vol.-Polarisationsstrom. Derselbe is t nu r abhangig yon der angclegten Spannung. 
Ferner der zeitlich unyeranderlicho, feuchtigkeitsabhangige Polarisationsstrom . Bei 
80%  F euch tig e it. is t seine Zeitabhangigkeit yerschwunden. Beim Ausschalten der 
Spannung u. KurzschlieBen des B em steinpraparats wurde ein R iickstrom  beobaehtet, 
der auf der U m kehrbarkeit der beiden genannten Polarisationsstróme beruht. Chem. 
Verunreinigungen der Oberflache erhohen bei konstanter Feuchtigkeit u. Spannung 
Leitungsstrom u. zeitlich yeranderlichen Polarisationsstrom, Staub dagegen nur den 
Leitungsstrom. Polieren m it CaO u. A., Reinigen m it MgO u. Leichtbenzin, Nach- 
reiben m it in dest. H 20  ausgekochten Stoffstreifen, Abblasen m it staubfreiem Blase- 
balg u. Trocknen bei 50— 60° ergibt eine hohe Isolationsfahigkeit, die in  dem MeB- 
gefa-B 1—2 Wochen anhielt. (Ztschr. Physik 62. 646— 72. 25/6.1930. S tu ttgart, Physik. 
Inst. der Techn. Hochschule.) S c h u s t e r i u s .

K. D. Ssinelnikow und A. K. Walter, Die elektrische Leitfahigkeit fester Di- 
elektrica in  slarken elektrischen Feldem. Bei Strom durchgang en tsteh t innerhalb 
des Dielektricums eine E K ., die yon derselben GroBenordnung ist, wie die angelegte, 
aber entgegengesetzte R ichtung ha t. Vff. untersuchen dio Leitfahigkeit yon Glimmer 
u. Glas, indem sie die entstehende EK . in  B etrach t ziehen. E s wird 1. die Polari- 
sationsspannung u. der R eststrom  nach der Form el i =  (y —  P ) jJ l  bestim m t (wo
i  =  S trom starke, R  =  der W iderstand, P  =  die Polarisationsspannung, v =  die an 
gelegte Spannung ist), 2. die Leitfahigkeit bei StromschluB (J2 — V/ J )  gemessen. 
Die Arbeitsmethoden sowie die Fehlerąuellen werden angefuhrt. —  Die W erte der 
angelegten Spannungen variierten bei Glimmer zwischen 5-105 V /em  u. 8-108 V/cm. 
Die aufgenommenen K uryen zeigen, daB bei einer Spannungsanderung von 6,5-10® V/cm 
auf 1-108 V /cm  der W iderstand sich im  V erhaltnis 1: 120 andert. Die Anderung des 
W iderstandes, die sich beim StromschluB im ersten Moment ergibt, is t 100-mal kleiner 
ais die aus dem R eststrom  bestim mte. —  Dio Spannung-W iderstandskurven fiir Glas 
(ZEISSsche Deckglaser von 0,110 mm Dieke) sind denjenigen fu r Glimmer analog. — 
V ersteht m an un ter W iderstand den W iderstand yor der E ntstehung der Polarisations- 
E K ., so gilt fiir Spannungswerte bis zur Durchschlagsspannung, wenn m an von 
Yersuchsfehlem absieht, das O m ische Gesetz. Von einer exponentiellen Abhangig-
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keit kann nich t die Kede sein. (U. S. S. R. Scient.-techn. D pt. Supreme Council 
N ational Economy No. 156. Transact. physical-techn. Labor. Leningrad No. 3. 55 bis 
66. 1926.) G u r i a n .

H. Schaeier, tlber die Feldverleilung in  Jwchisolierenden und schwach leitenden 
Transformator m o im  bei hoher Gleichspannung. In  das UntersuchungsgefaB tauchten 
zwei piane Stahlelektroden von 17 X 20 cm in einem Abstand yon 3 cm. Dio Sondę 
war eine S tah lp latte  von 7 X 8 cm u. 0,25 mm Starkę. D ie Messungen wurden nach 
der ballist. Methode ausgefiihrt, die Sondę befand sich hochisoliert frei u. konnte 
sich unbeeinfluBt auf das Potential ihrer Aquipotentialflache einstellen. Die Verb. 
zum Galyanometer wurde fiir einen Augenblick geschlossen, so daB GroBe u. R ichtung 
des ballist. Ausschlags einen SchluB auf die Sondenspannung gestatteten. Eine Hilfs- 
spannim g wurde der zu messenden fas t gleich gemacht, so daB dadurch die Be- 
herrschung eines groBen Spannungsbereiches ermoglicht wurde. Der groBte MeB- 
fehler w ird  m it 6,5%  angegeben. Bei hochisolicrenden Olen (1,2-1012 Ohm/ccm) 
w urde eine geringe Abweichung Tom linearen Verlauf der Feldstarke gefunden, wahrend 
fu r leitfiihiges Ol (7,5-1010 Ohm/ccm) der Eeldyerlauf linear war. Ais wahrschein- 
lichste Erkliirung wird angedcutet: Hochisolierende Fil. gleichen in  yieler H insicht 
den Gasen. In  einem Gas, in welchem in jedem Vol.-Element gleiche Ionisation herrscht, 
is t das Gefalle an den Elektroden starker ais in der M itte. Die gebildeten Ionen setzten  
sich sofort nach ihrer E ntstehung in R ichtung auf dio entgegengesetzte E lek trode 
in  Bewegung. D as yerursacht in unm ittelbarer N ahc der E lektroden ein M angel an 
Ionen gleichen Vorzeichens. H ieraus en ts teh t eine Potentialkurve, dereń Verlauf 
m it der yorliegenden ubereinstim m t. Moglicherweisc kommen allerdings auch Ver- 
unreinigungen undefiniorter A rt in  Frage. (Ztschr. Physik  62. 585— 91. 25/6; 1930. 
F rank fu rt a. M., In s t. f. physikal. Grundlagen der Medizin.) S c h u s t e r i u s .

Alexander Deubner, Eine Prdzisicmsmethode zur Vergleichung von Elektrolyl- 
widerstanden bei Hochfreąuenz. Vf. beschreibt eine Versuchsanordnung aur Vergleichung 
von E lektrolytleitfahigkeiten m it einer Genauigkeit von ± 0 ,3  Prom ille bei einer F re 
ąuenz yon 107 pro Sekunde. Die dampfendc W rkg. des parallel zum K ondensator 
eines Schwingungskreises liegenden Elektrolytw iderstandes w ird durch eine riick- 
gekoppelte R ohre etwas uberkom pensiert. Die In ten s ita t der entstehenden Schwingung 
is t fiir kleine Anderungen des Elektrolytw iderstandes sehr empfindlich. Sie w ird m it 
einem D etektorkreis gemessen. Die Differenzen der Leitfahigkeitserhohungen von 
C aS04-Lsgg. gegeniiber NaCl-Lsgg. wurden in Abhangigkeit von den Konzz. der Lsgg. 
bestim m t. In  den K urven  sind die Leitfahigkeitserhohungen bei H ochfreąuenz gegen- 
iiber den Niederfreąuenzleitfahigkeiten dargestellt. Die erhaltene K urve zeigt den 
erw arteten Dispersionseffekt, weicht jedoch von der theoret. berechneten deutlich ab. 
C uS04-Lsgg. geben dieselbe K urve wie C aS04-Lsgg. M it HCl-Lsgg. konnte nur bei 
rela tiy  hohen Konzz. (2-10-4  rez. Ohm) ein quan tita tiver AnschluB an die Theorie 
erreicht werden. Bei niedrigeren Konzz. wurde beobachtet, daB die Effekte m it Rohr- 
lcitnngen aus Thiiringer Glas groBer waren ais solchen aus Jenaer Glas. Im  Verlauf 
der Messungen m it Thiiringer Glas nahm en die Effekte von Vers. zu Vers. ab. F em er 
wurde beobachtet, daB gleichleitende etwa 0,01 n. Lsgg. yon NaCl u. yon C uS04 beim 
Mischen eine Leitfahigkeitserhóhung bei Niederfreąuenz von etw a 5%  zeigen. (Ann. 
Physik [5] 5. 305—24. 10/6. 1930. Koln, In s t. fur theor. Physik.) S c h n u rm a n n .

Emil Baur, Elekłromotorisches Verhalten des Hopcalil. Vf. g ib t Potentiale yon 
Mn-Oxyden, insbesondere yon Hopcalil (60%  MnO, +  40%  CuO) an, fem er Entladungs- 
kurven von H oęcalitketten  im  Vergleich m it LECLANCHE-Ketten. D ie Oa-Zehrung 
von L e c l a n c h e -  u . G raphitelektroden wird bestim m t. (Ztschr. Elektrochem. 36. 
410— 14. Ju n i 1930. Ziirich, Techn. Hochsch., Physikal.-chem . Lab.) AscHERMANN.

H. Ginsberg, Grundlegende Vorgange bei der elektrolylischen Oxydation von Alu- 
m ininm . Bei der elektrolyt. O xydation yon Al spielen zunachst rein chem. Vorgange 
ejne Rolle, namlich der Angriff des oxalsaurehaltigen Elektrolyten auf das Al u . die 
daraus folgende Bldg. von Al(OH)3. Elektrochem. w irkt dann der zugefiihrte Wechsel- 
strom , der die Al(OH)3-Schicht durch abwechselnde anod. u. kathod. Polarisation 
yerstark t, wodurch der elektr. W iderstand der Schicht so sta rk  steigt, daB sie sich 
erheblich erwarm t, Dam pf entw ickelt u. zu einer Funkenentladung Veranlassung gibt, 
die die Oxydschicht harte t, so daB auch rein elektr. Yorgange wesentlich mitwirken. 
(Hausztschir. V. A. W. u. E rftw erk Aluminium 2. 81— 84. Ju n i 1930. Lautaw erk.) L ij.

Fr. Fichter, Versuch einer indireklen Temperaturbestimmung an arbeiłenden Elek
troden. Vf. yersucht, durch Auswahl u. chem. N achahmung von geeigneten Anoden-
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rkk., dereń Durchfuhrung ohne Elektrolyse Tem p.-Erhóhung erfordert, A nhaltspunkte 
iiber die Temp. an  arbeitenden Anoden zu gewinnen u. gelangfc un ter Diskussion ver- 
scMedener anorgan. u. organ. R kk. zu Schatzungen yon 300° u. daruber, d. h . zu 
Tempp., die im  allgemeinen w eit iiber dem Zers.-Punkt der ais Zwisckenprodd. bei 
der K O LBEsehen Synthese anzunehmenden Peroxyde u. Persauren liegen; ih r Zerfall 
unm ittelbar nach der Bldg. is t daher móglioh, auch wenn die H auptm enge des Elektro- 
ly ten  auf ca. 0° gekiihlt wird, indem  die erforderliche W arm e an der Anodę durch 
Verbrennung eines Teils des organ. Ausgangsmaterials s ta n d ig . nachgeliefert wird. 
Die hóchste Temp. herrscht n icht unm itte lbar an der Anodę (guter W armeleiter), 
sondem  in  geringem A bstand davon. D er unvollkommene Parallelism us zwischen 
den Prodd. der AJkaliacetatelektrolyse u. des D iacetylperoxydzerfalls beruh t darauf, 
daB bei der Elektrolyse das Peroxyd unm ittelbar nach seiner Bldg. sozusagen Mol. 
fiir Mol. zcrfallt, wahrend bei der Esplosion wegen der m om entan sehr hoeh steigenden 
Tempp. u. Drucke s ta t t  der zu erw artenden synthet. KW -stoffe Prodd. ih rer therm . 
Umwandlung entstehen. (Helv. chim. A cta 13. 89— 99. 1/2. 1930. Basel, A nstalt 
f. anorgan. Chem.) K r u g e r .

W. J. Muller, Grundsatzliches zur theorctischen Deulung der Passivitdt der Melalle. 
Vf. se tz t sich m it der in  der A rbeit von SMITS (C. 1930. I I .  204) an  seinen Anschauungen 
geiibten K ritik  auseinander. Entgegen der Meinung von S m it s  ste llt Vf. auf G rund 
der L ite ra tu r u. einer Ableitung iiber die Verhaltnisse in  einer stromdurchflossenen 
elektrolyt. Zelle fest, daB ein in  einer D eckschicht yorhandener W iderstand Wp sowohl 
fiir den Strom durchgang, wio fu r die Messung der EK . ais eine gegenelektromotor. 
K ra ft von der GroBe i p - fVv au ftr itt. H ieraus folgert der Vf., daB die E K . eines Metalle3 
wahreiid des Bedeckungsvorganges solange konstan t dem ak t. Potential entspricht, 
bis durch hohes auBeres Potentia l u. Erreichen der effekt.iv passivierenden Strom dichte 
,,chem. P ass iv ita t“ e in tritt. N ach der Ansicht des Vfs. is t fiir die Vorgange der Be- 
deckungspassivitat die Annahme einer durch Vorgange am  Metali yeranderlichen 
E K . des Metalls ausgeschlossen. F iir die E rklarung der „chem. P ass iv ita t“ bleibt nur 
die Annahme einer weitgehenden Dissoziation im Metali un ter dem EinfluB des anod. 
durchgehenden Stromes gegeben. D anach is t der passive Z ustand eines Metalls ein 
Zwangszustand im Sinne H it t o r f s , der m it Wegfallen der passivierenden Ursachen 
in  Wegfall komm t. W ahrend nach S m tts die „chem. Passivierung“ dadureh zustando 
kom m t, daB die ak t. Metallionen elektrolyt. in  Lsg. gehen u. bei ungenugend schneller 
Nachbldg. das hoherwertige M etallion in der Oberflache allein zuriickbleibt, is t nach 
der Theorie des Vfs. der Vorgang ein energetischer, indem durch die hohe Strom dichte 
die Energie fiir das H erausheben eines E lektrons in die auBcrste Sphare geliefert wird. 
(Ztschr. Elektrochem. 36. 365— 71. Ju n i 1930. W ien.) A s c h e r m a n n .

A. Smits, Anhuort a u f die óbenstehende Abhandlung (fas H erm  W. J . Muller 
,,(7nmdsalzliches zur theoretischen Deutung der Passiritat der Metalle.". (Vgl. vorst. Ref.) 
Nach A nsicht des Vfs. is t dic Passivitatstheorie von M u l l e r  nicht haltbar. Eine Deck
schicht erleichtert das A uftreten der P assiv ita t bei anod. Auflosung. Sie verhindert 
die exakte Messung des M etallpotentials bei Stromdurchgang. Nach A nsicht des Vfs. 
gib t nu r das R uhepotential das Po ten tial des Metalls in  dcm Zustand, in  dem es sich 
befindet. Die bei Ruhepotentialm essungen gefundene Polarisation is t eine Mctall- 
polarisation. Die P assiv ita t is t eine weitgetriebene M etallpolarisation, wahrend eino 
Deckschicht m it dem Wesen der P assiy ita t nichts zu tu n  hat. (Ztschr. Elektrochem. 
36. 371—75. Ju n i 1930. Amsterdam, Uniy., Lab. f, allgem. u. anorgan. Chemie.) A s c h ,

ciyve Allen, Verwendung azeotropischer Daten zur Berechnung allgemei?ier Eigen- 
schaften bindrer Systeme. Aus K p., D ruck u. Zus. lassen sich fiir homogene konstan t 
sd. binare FI.-Gcmische die K onstanten  der von H i l d e b r a n d  (C. 1927. I I .  904.
1929. I .  1778) modifizierten DuHEM-MARGULESschen Gleichung berechnen. Sind 
die Partialdrucke beim konstanten K p. n ich t bekannt, dann kónnen sie m it geniigender 
Gfenauigkeit u n te r Annahme konstanter Verdampfungswarmen der K om ponenten 
nach der Gleichung von Cl a u s i u s  u . CLAPEYRON berechnet werden. Tabellar. w ird 
ein Vergleich zwischen berechneten u. beobachteten Partia ld rueken  bei einigen binaren 
Mischungen organ. FU. gegeben. (Ind. engin. Chem. 22. 608— 09. Ju n i 1930. Berkeley 
[Calif.], U niy., Chem. Lab.) R . K. M u l l e r .

Nicolas de Kolossowsky und Ida Skoulski, Uber die Abweichungen vom N eu - 
mann-Joule-Koppschen Geselz und iiber die scheiribare Molekularwarme des Wassers 
in  feslen Verbindungen. Die spezif. W arm en von trockenem S i0 2, A ! / ) 3, Fe2Oó, CaO, 
Dislhen, China clay, Kaolinit, rotem  u. weiBęm B auzit werden bei Tempp. zwischen
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15 u. 350° gemessen u. durch Interpolationsform eln der Form : Cv =  a +  6 {t +  <0) +  
c (l2 +  i to +  t02) ( ^ s  =  m ittlere spezif. W arme zwischen t u. t0) m it folgenden W erten 
der Koeffizienten a, b u. c dargeatellt:____________________________________________

a b c

0,1670 (-0,000 188 —0.000 000 1
a i so 3 ........................................... 0,2176 H0,000 137 5 0
FeiO a ................................... 0,1823 b0,000 031 53 0
Ca O ................................................. 0,1800 -0,000 07 0
D is th en ............................................ 0,1963 0 4 0 ,0 0 0  000 31
China c l a y ................................. 0,2640 -0,000 34 + 0,000 000 8

0,2240 -0,000 048 6 0
weiBcr B a u x i t ........................... 0,2132 -0,000 058 7 0

0,0997 1-0,000 63 —0,000 000 928
Vergleich der aus der Zus. nach dem N e u m a n n -J o U L E -K o P P sc h e n  Gesetz fiir 
Disthen, China clay, K aolin it u . B auxit berechneten spezif. W arm e m it den gemessenen 
ergibt, daB erstere B te ts  groBer ist. U nters. von hydratisiertem  China clay, K aolinit, 
B ausdt u. Fe(O H )3 zeigt, daB die GróBe der schcinbaren Mol.-Warme des W. in  den 
H ydraten  der Leichtigkeit der Entw&sserung durch E rhitzen parallel geht. Bei B auxit 
u. China clay is t die scheinbare Mol.-Warme des H ydratationsw assers derjenigen des 
Krystallisationswassers in  fes ten Yerbb. gleich, bei Fe(O H )3 sehr groB (13,69) u. bei 
K aolin it sehr klein (2,88). F e (0 H )3 yerlor bis 236° 58% , K aolin it bis 330°. nu r 10%  
der urspriinglichen W.-Menge; Vff. betrachten  daher das W. im Fe(O H )3 ais Ad- 
sorptions-, das W. im K aolinit ais Konstitutionsw asser. (Buli. Soe. chim. France 
[4] 47. 136—47. Leningrad, Febr. 1930.) K r u g e r .

C. Travis Anderson, Die Warmekapazitaten von Anlimon, Antimontrioxyd, 
Anlimontetroxyd und Antimonpentoxyd bei niedrigen Temperaluren. (Vgl. auch C. 1930.
II . 1203.) D ie W arm ekapazitaten von Sb, Sb20 3, Sb20 4 u. Sb20 5 wurden von 60—300° 
absol. bestim mt. Von Sb20 6 wurden 2 P rapara te  benutzt, d ie noch W. bzw. Sb20 1 
enthielten, u. entsprechendo K orrekturen angebracht. Die Entropien bei 298° absol. 
betragen: Sb 10,5; Sb20 ;i 29,4; Sb20 4 30,3; Sb20 5 29,9. Aus den Messungen von 
ScHUHMANN (C. 1924 .1 . 1637) fur A F 2Sg von Sb20 3 ergibt sich A  / / 238° =  — 167,3 kcal. 
(Journ . Amer. chem. Soc. 52. 2712—20. Ju li 1930.) K lem m .

C. Travis Anderson, Die Warmekapazitaten von W ism uł und W ismuttriozyd  
bei niedrigen Tenipcraturen. (Vgl. yorst. R ef.) Die W arm ekapazitaten werden von 
60—300° absol. bestim m t. Die Entropien betragen bei 298° 12,4 bzw. 36,2, die freie 
Energio von Bi20 3 betrag t — 118 kcal. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2720—23. Ju li 
1930. Berkeley [Cal.], Bureau of Mines u. Univ. of California.) K l e m m .

David F. Smith und Lester L. Hirst, D ie Zuverldssigkeit der Warmedatcn ais 
Faktor bei der Berechnung von Methanolgleichgewichten. Im  Anschlufl an die Be- 
rechnung des Gleichgewichts CO +  2 H 2 =  CH3OH von D o d g e  (C. 1930. I . 3278) 
ste llt Vf. fest, daB der Fehler in der angenommenen Verbrennungswarme des Methanols 
nich t geniigt, um die Ungenauigkeiten der therm odynam . Berechnungen zu erklaren. 
Dasselbe g ilt fiir die W arm ekapazitat des Methanols bei hoher Temp. Auch die Be- 
riicksichtigung des symm. u. unsymm. Zustandes des H 2 w ird kauni eine wesentliche 
Anderung in dessen E ntropiew ert bringen. (Ind . engin. Chem. 22. 634— 35. Ju n i 1930. 
P ittsburgh  [Pa.], Bureau of Mines.) R . K. M u l l e r .

As. K olloidchem ie. Capillarchemie.
V. Podrouzek, Prakthche Anwcndung einer Theorie der Emulsionen in  der chemischen 

Industrie. K urze D arst. einer energet. Theorie des kolloiden Zustandes un ter besonderer 
Berucksichtigung der Emulsionen. (Chim. e t Ind . 23. Sond,-Nr. 3 bis. 357— 58. Marz 
1930.) L e s z y n s k i .

V. Podrouzek, Die kolloidale Lósung von elementarem Kóhlenstoff. Bei der elektro- 
ly t. H orst, kolloidaler Kohlelsg. in alkal. Lsgg. werden die besten Ergebnisse in  Grgw. 
von N H 4'erhalten, anscheinend infolge einer spezif. peptisierenden W rkg. Bei der 
Elektrolyse m it Anoden aus sehr reiner (durch Zers. yon KW -stoffen gewonnener) 
gemahlener u. gepreBter K ohle in  10%ig. (NH 4)jC03-Lsg. t r i t t  nach einigen Min. 
schwarzbraune Farbung des E lektrolyten auf. Ńachdem die K ohle yerbraucht ist, 
wird die Lsg. einigo Tage d iah’siert. D er filtrierte u. getrocknete R uckstand ste llt
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eine sehr harte  schwarze M. m it 99,2%  C dar, die in  W. u. Sauren unl., in  verd. Basen 
ohne R uckstand 1. ist. Die Lsg. is t empfindlich gegen Warme, schon geringe Schwer- 
metallmengen haben ausflockende W rkg. im Gegensatz zu den Alkalimetallen. D urch 
geeignete Zusatze von Elektrolytlsg. kann der isoelektr. P u n k t der an  sich elektro- 
positiven Lsg. erreicht werden. Die kolloidale K ohle zeigt keino groCe Adsorptions- 
u . erst nach Zugabe von F e  eine merkliche kataly t. W rkg. Ais Farbstoff is t die K ohle 
g u t geeignet, aber zu teuer. Es werden Vcrss. zur Anwendung fiir medizin. Zwecke 
besprochen. (Chim. e t Ind . 23. Sond.-Nr. 3 bis. 355— 56. Marz 1930.) R . K . Mir.

K. Krishnamurti und The Svedberg, Ultrazenlrifugaluntersuchungen an Gelaline- 
lósungen. (Vgl. C. 1930. I . 2064.) Das spezif. Vol. der Gelatine betrag t 0,682, im 
Gegensatz zu den anderen Proteinen (ca. 0,745), is t iiquivalent der V ol.-K ontraktion 
bei der W.- Quellung (0,059 ccm/g) u. is t unabhangig von der Temp., Konz. u. pn-Ande- 
rungen. D ie L ichtabsorption der Gelatinelsg., gemessen m it dem JUDD-LEWIS-Spektro- 
photom eter, is t geringer, ais bei den anderen Proteinen u. zeigt im Gegensatz zu diesen 
einen flachen K urvenverlauf bei 276 m /<. Unteres. nach der U ltrazentrifugalm ethode 
( Sedimentationsgeschwindigkeit- u. Gleichgewichtsmethode) zeigen im Bereich von 
Ph =  4,6—6,0 eine merkliche Aggregation, die nach dem isoelektr. P u n k t zu zunim m t, 
w ahrend bei pn =  4,0 u. 7,5 p rak t. keine Aggregation sta ttfindet. Die scheinbare 
Diffusionskonstanto steigt m it der Zeit an u. wird erk lart durch die fortschreitende 
Trennung der Gelatineteilchen von verschiedenem Mol.-Gew. u. w ird ais Beweis fur 
die H eterogcnitat des Sols, die in dem Bereich von ph =  4,6— 6,0 durch die Aggregation 
s ta rk  zunim mt, angesehen. Das Sedimentationsgleichgewicht bei pn =  4,0 zeigt ein 
Mol.-Gew. von 70000 am  Boden, von 10000 in  dem oberen Teil des GefaB es. Teilchen 
von der GróCeordnung 11 000, die in  einer verhaltnismaCig groBen Mcnge vorhanden 
sind, werden ais Zers.-Prodd. der Gelatine angesehen. (Journ . Amer. ehem. Soc. 52. 
2897—2906. Ju li 1930. Upsala, Univ., L abor Physik. Chemie.) G o e b e l .

H. G. Bungenberg de Jong und N. F. de Vries, Notiz iiber ein sehr niedrig 
viscoses hydrophiles Sol; das Sol von hefenucleinsaurem Natrium. Viscositatsmessungen 
an  Lsgg. von hefenucleinsaurem N a in  A bhangigkeit von K onz., E lektrolyt- u.
A.-Zusatzen. Die relative Viscositatszunahm e (r}1— t]0/c r]0) erhoht sich m it zunehmen- 
der Solkonz. Der Effekt is t kleiner ais boi Thymusnucleinsaure (vgl. C. 1930. II . 702). 
E lektrolyte erniedrigen die relative V iscositat um so starker, je  hóher die W ertigkeit 
des K ations ist. Luteokobalt-, P t-, Hexolsalze flocken schon in  kleinen Konzz. Auch 
der elektroviscose Effekt is t kleiner ais bei Thymusnucloinsauro. A. w irk t oberhalb 
50 Vol.-°/0 s ta rk  dehydratisierend. Die Yiscositatskurve zeigt bei kleineren A.-Konzz. 
ein schwaches Maximum, dessen R ea lita t jedoch n ich t v 6llig gesichert erscheint. (Rec. 
T rav. chim. Pays-Bas 49. 658—61. 15/6. 1930. Leiden, Biochem. Lab. d. U niv.) L i n d .

S. J. Djatschkowski, Zur Frage der opłischen Drehung Icolloider Kieselsaure. 
(Vgl. C. 1929. I I .  2868.) Beim A ltem  von aus N atrium m onosilicat hergestellten SiOj- 
Solen konnte zuweilen beim tjbergang des Sols aus dem amorphen in  den Schlieren- 
zustand eine opt. A k tm ta t  des Sols beobachtet werden. Der Drehungswinkel der 
kolloiden Kieselsaure war dabei im mer links, u. seine DurchschnittsgrdÓe schwankte 
in den Grenzen von —0,75° bis — 1,50°. W ahrend der Beobachtung ein u. derselben 
Lsg. verschwindet die Drehung zuweilen, erscheint jedoch nach einiger Zeit wieder. 
Bisher is t es n ich t gelungen, eine reproduzierbare Methode zur H erst. des ak t. Sols 
auszuarbeiten. Auch is t infolge der starken Abnahme der B estandigkeit des opt.-akt. 
Sols die Beobachtung der D rehung der Polarisationsebene zeitlich beschrankt, da  die 
ak t. Lsgg. friiher anfangen triibe zu werden, ais die Sole, dereń Micellen noch am orph 
waren. (Kolloid-Ztschr. 51. 316— 18. Ju n i 1930. Woronesch, Kolloidchem. Lab. d. 
Landwirtsehaftlichen Inst.) KLEVER.

Kuno Wolf und Max Praetorius, U ber Gałleribildung le i Kieselsauresolen durch 
Sauren. Vff. untersuchten die K oagulation hochprozentiger Kieselsauresolen (bis 25%  
S i0 2) durch H 2S 0 4, HC1, H N 0 3, H 3P 0 4. Die Gelatinierungsgeschwindigkeit is t von der 
Temp. abhangig. Die Wrkg. organ. Sauren nim m t in der Reihenfolge ab : Citronensaure, 
Oxalsaure, Weinsaure, Milchsłiure, Essigsaure, Phenol. Die Gallertbldg. is t unabhangig 
von der Sensibilisation des Sols. Durch Jiohrzucker, Glucose, Milchzucker, Traganth, 
Gummi arab., Agar-Agar entstehen zahe Fil., niemals Gallerten. E in  25°/oig. SiOj-Sol 
laCt sich in  jedem Verhaltnis m it absol. A. mischen u. bildet sehr stabile Alkosole. 
Bei der Saurekoagulation werden D ehydratation u. Ionenwrkgg. wahrscheinlich durch 
Polymerisationserscheinungen uberlagert. M ethyl-, A thyl-, Propylalkohol bewirken 
bei den m it weehselnden Mengen HjSO.! yersetzten Solen keine Gallertbldg. D er Zusatz
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von Salzen u. Basen vermag eine Gelatinierbarkeit durch diese Losungsmm. nicht 
herbeizufiihren. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 9 . 582—87. 15/5. 1930. Berlin-Charlotten- 
burg.) K . W o l f .

A. I. Rabinowitsch und W. A. Kargin, Koagulation von Kolloiden m it Elektro- 
lyten. VI. M itt. Anwendung der Glaselektrode bei der potentiomelrischen Titration der 
Koagulation von As„Sz-Solen. (U. S. S. R . Scient.-techn. D pt. Supreme Council 
National Economy N r. 4 0 2 . Transact. K arpov Chem. In s t. N r. 9. 65—92. 1930. Mos- 
kau, Chem. K arpow -Inst., Lab. f. Kolloidehem. — C. 1 9 2 9 . I I .  2025.) Gu r i a n .

Patrick John Rees Butler, Ber Einflu/3 der Temperatur a u f die ,,rasche“ K o
agulation von Goldhydrosol. (Vgl. D a v i e s , C. 1 9 2 9 .1. 1791.) W ird A u-Sol yerschiedene 
Zeiten bei 80° aufbew ahrt, so andert sich der nachher bei der „raschen" Koagulation 
erhaltene W ert /? der VON SMOLUCHOWSKIschen Gleichung: =  v0/( l  + / ?  ż)2 m it
der D auer der Erw arm ung u. erreicht schlieBlich einen Grenzwert. W ahrend der E r
warmung andert sich daher n icht n u r die Ladungsdichte, sondem  noch ein zweiter 
Faktor, vielleicht der Radius g der A ttraktionssphare, wobei die Abnahme von q auf 
einer Abnahme der tatsachlichen physikal. Dimensionen der Sol-Einheiten beruht. 
Best. von /? bei 80° u. 25° fiir ein Sol, das yorher bis zur Eliminierung der W arme- 
alterung auf 80° erh itz t worden war, ergibt, daB sich der EinfluB der Temp. quan tita tiv  
durch die Anderung der Viscositat des Systems erklaren laBt. (Journ . physical Chem. 
3 4 . 656— 64. Marz 1930. Liverpool, Univ.) K r u g e r .

B. Bruzs, Die Oberflachenenergie von festen Kórpern. I. Oberflachenenergie von
BaSO t . (Vgl. C. 1 9 2 9 . II . 691.) Die Oberflachenenergie von BaSOt w ird nach der 
calorim etr. Methode m ittels der doppelten Umsetzung zwischcn BaCI2 u. M nS04 un ter
sucht. M it Zunahme der Konz. der M nS04-Lsg. (Zusatz von ca. 1,5 ccm 0,2-mol. BaCl2) 
von 1- auf 3-mol. w achst dio Oberflachenenergie des B aS 0 4 um 2200 cal/mol. Der aus 
der G ittertlieorie berechnete W ert von o =  310 erg/qcm is t groBenordnungsmaBig 
richtig. Bei der doppelten Umsetzung zwischen Ba(CŃS)2 u. M nS04 w ird ein Bereich 
maximaler KorngroBe fiir gewisse Konzz. calorim etr. bcstatigt. (Journ . physical Chem. 
3 4 . 621—26. Marz 1930. Riga, Univ. of Latvia.) K r u g e r .

Andre Marcelin und Simone Boudin, Bildung diinner farbiger Bliiltchen durch 
Sublimation. E s w ird nunm ehr der Bldg.-Verlauf beschrieben (vgl. C. 1 9 3 0 . II . 1189). 
Zu Beginn der Bldg. kónnen zwei Falle beobachtet werden: 1. Der K rystall zeigt 
nur eine einzige einheitliche Farbę (vollkommen gleichmaBige Dicke). 2. E r  weist 
mehrere scharf u. geradlinig abgegrenzte Zonen einheitlicher Farbung auf, dereń Dicke 
sich wahrscheinlich um  jo eine einzige Molekulschicht unterscheidet. Boim W aehstum 
des K rystalls konnen folgende Falle unterschieden werden: 1. Dio Oberflache nim m t zu 
ohne Farbanderung (konstantę Dicke). 2. Der GesamtumriB verandert sich nicht, 
dagegen tre ten  geradlinig begrenzte Farbstreifen auf, die schlieBlich den ganzen 
K rystall einheitlich uberziehen. Solch ein Farbstreifen gcht entweder von der P eri
pherie des K rystalls aus oder von einem P unk t der Oberflache, den ein K rystallkeim  
aus der Atmosphare erreicht ha t. F iir die Verss. eigneten sich von vielen probierten 
Stoffen nur folgende: N aphthylam in, N aphthalin, Diphenylnaphthol, p-Dibrombenzol,
o-Phenylendiamin, Trim ethylpyrrolidin, Menthol u. Bromcampher. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 9 1 . 31—33. 7/5. 1930.) S i p p e l .

A. Frumkin und F. Dsh. Sserwis, Elektrocapillare Eigcnschaften ton Amalgamen. 
Die elektrocapillaren Eigg. des Cd u. T l wurden nach der Slethode der „Nullósungen“ 
untersucht. U nter „Nullosungen“ werden Lsgg. verstanden, bei welchen d o/d <p =  0 
is t (<p =  Potential zwischen Lsg. u. Amalgam, o =  Grenzflachenspannung Amalgam/ 
Lsg.). Die V ers.-Rcsultate von F r u m k in  u. GORODETZKAJA (C. 1 9 2 8 . I I .  2631) sowie 
die auf Grund der LiPPMAN-HELMHOLTZschen Gleichung (s. oben) gezogenen Schliisse 
werden bcstatigt. — Aus der A bhangigkeit der Lage der N ulladung von der N atu r 
der metali. Phase folgt die N otw endigkeit der Anderung der bisherigen Anschauungen 
bzgl. der Verteilung von Potentialsprungen in einer galvan. K ette . Die beobachtete 
Potentialdifferenz muB innerhalb der metali. Phase lokalisiert sein, u. zwar entweder 
in der Oberflachenschicht der Metalle, oder an der Grenze der beiden motali. Phascn. 
Die E K . einer K ette  wie H g I N a2SÓ4 +  H g2S 0 4 | N a2S 0 4 +  T12S 0 4 | 33°/0 Amalgam 
Tl | Hg, in  der beide N a2S 0 4-Lsgg. Nullsgg. sind, entspricht der K ontaktpotential- 
differenz zwischen zwei Metallen im Vakuum. Im  allgemeinen bilden solche Potential- 
differenzen eine der Kom ponenten der E K . einer galvan. K ette. D ie A bhangigkeit 
der Nulladung von der N atu r des Metalls g es ta tte t es nicht, aus der Lage des n. Potentials 
in  der Spannungsreihe auf den Ladungssinn zu schlieBen. (U. S. S. R . Scient.-techn.
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D pt. Supreme Council N ational Economy N r. 402. Transact. K arpov Chem. In s t. N r. 9. 
52— 64. 1930. Moskau, K arpow -Inst. Lab. f. phys. Chem.) G u r i a n .

A. Boutaric, Die Erscheinungen der D ijfusion durch Membranen und die darauf 
beruhenden Verfahren: Dialyse, Ulłrafillration und Osmose. K urze zusammenfassende 
D arst. (M oniteur P roduits chim. 1 2 . N r. 131. 3— 9. Ind . chim iąue 1 6 . 664— 67. 15/2. 
1930. D ijon.) W r e s c h n e r .

Ashutosh Ganguli, Uber die Adsorption fon  Gasen durch feste Korper. Zusammen- 
stellung der D aten  fiir N 2, Ar, CO, C 02, N H 3, CH4, C2H 6 zeigt, daB die Adsorp- 
tionswarme in  mehreren Fallen dem von B e r e n y i  (Ztsehr. physikal. Chem. 94. 
[1920]. 625) erm ittelten  PO L A N Y lschen M axim um potential nahekom m t u. Adsorptions- 
u. Sublimationswiirmen bemerkenswert ubereinstim m en. DaB die A dsorptionsschicht 
m eist ais monomolekulare betrach te t werden kann, u. die Adsorptionswarme dem 
PO LA N Y lschen M axim um potential einerseits u. der Sublimationswarme andererseits 
gleich ist, w ird auch durch die t)bereinstim m ung des theoret. W ertes der LANGMUIR- 
schen K onstan tę  k  =  (2jt M  R  T)'U/q N -e ~ a!RT (g =  K onstan tę , M  =  Mol.-Gew. der 
adsorbierten Substanz in  g, a  =  Adsorptionspotential) (vgl. C. 1930.1. 3417) m it den 
aus den D aten  verschiedener A utoren berechneten W erten bestatigt. Die Zustands- 
gleichung des adsorbierten Stoffes muB n  (D  —  fi) — R  T , n ieh t tc Q  =  R  T  (ti =  
Differenz der Oberflachenspannungen von Losungsm. u. Lsg., D  en tspricht der von 
dem adsorbierten Stoff g ew oh n lich  b ed eck tcn  F liich c) lauten; modifizierte G lBB S- 
THOMSONsche Gleichung: a  =  1/(1/?? —  /?) =  —  c/R  T - d y/d c. (Journ . physical Chem. 
34. 665— 68. Marz 1930. Calcutta, Presidency Coli.) K r u g e r .

James W. Mc Bain, H. P. Lucas und P. F . Chapman, Die Sorption von orga- 
nischen Dampfen durch hoch evakuierte aktirierlc Zuckerkohle. (Vgl. auch C. 1 9 3 0 . II . 
1205.) Vff. untersuchen die Sorption von Essigsaure, Toluol, Hexan, Heptan, Octan, 
Decan, Aceton u. Melhylalkohol. Die Besonderheit ihrer Verss. besteht darin , daB die 
auf verschiedene Weise aktiv ierten  Kohlen zunachst bei hoheren Tempp. sehr sorg
faltig  hoch evakuiert, m it Dam pf der zu untersuchenden Substanz in  Beriihrung ge- 
bracht, erneut erh itz t u. hoch evakuiert wurden. So wurde erreieht, daB Frem dstoffe 
so weit wie irgend moglich aus der Kohle en tfem t wurden. Die m it diesen Kohlen 
erhaltcnen Adsorptionsisothermen zeigten einen ganz neuen Typus, indem  nahezu dio 
gesamte Sorption bei niedrigen D rucken erfolgt; bei Drucksteigcrung wird dann nichts 
mehr aufgenommcn. Je  energischer die Vorbehandlung is t, bei um  so niedrigeren 
Druckon erfolgt bereits volle Sattigung, so daB dieses Verh. das wahre B ild der Sorption 
von Dampfen an  Kohlenstoff darstellen diirfte. Die D arst. der Vers.-Ergebnisse is t 
nur m it Hilfe der L a n g m u i r - Gleichung moglich. Vff. stellen sich vor, daJ3 bei jeder 
Temp. eine bestim m te Menge von Gasmoll. infolge von offener S truk tu r u. G itter- 
unvollkommenheiten m it der Kohlo in  K on tak t gebracht werden kann, u. daB dieso 
giinstigste Packung schon bei sehr kleinen Drucken erreieht w ird. (Journ . Amer. chem. 
Soc. 5 2 . 2668—81. Ju li 1930. Stanford Univ.) K l e m m .

J. R. Katz, Das Problem, der Quellunq der Cellulose und ihrer Derivate. E ine kurzo 
O bersicht iiber die Entw . des Quellungsproblems in  den letzten 20 Jahren  m it be- 
sonderer Betonung dessen, was sich auf die Cellulose u. ihre D eriw . bezieht. (Cellulose- 
chemie 11. 17— 30. 9/2. 1930. Beilage zu Papicrfabrikan t 28. Amsterdam.) Ch. S c h m .

B. Anorganische Chemie.
H. Bassett, Anorganische Chemie. Fortschrittsberich t fiir 1929. (Annual K eports

Progress. Chem. 26- 34— 73. 1930.) B e h r l e .
I .  A. Kasarnowski, Struktur der anorganischen Perozydc. Yorl. M itt. Auf Grund 

von B etrachtungen iiber potentielle Energie, Dipolmoment, E n tfem ung der Dipol- 
zentren usw. kom m t Vf. zu dem SchluB, daB die Festigkeit des H 20 2-Mol. etw a 100-mal 
groBer ist, ais ih r auf G rund der asymm. Form cl zukommen wiirde, so daB allein die 
symm. Form el Existenzberechtigung hat. Die Zers. des H 20 2-Mol. geht, wie aus den 
Unterss. von B o n h o f f e r  (C. 1 9 2 9 . I I . 151) geschlossen werden kann, in  der Weise 
vor sich, daB das Mol. in  zwei OH-Gruppen gespalten wird. Die GroBe des Dipol-

momentes spricht dafiir, daB die K ette  n ieh t in  einer Geraden liegt ^  Vf.

erstreekt seine Anschauimgen n ieh t auf anorgan. Superox3Tde, die seiner A nsicht nach 
auch eine andere S tru k tu r besitzen kónnen. (U. S. S. R . Scient.-techn. D pt. Supreme
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Council N ationale Economy N r. 402. T ransact. K arpov Chem. In s t. N r. 9. 93— 98. 
1930. Moskau, Chem. K arpow -Inst.) GtJRIAN.

C. R. Platzmann, Beitrage zur Kennłnis der allotropen M odifikatiom n von 
Schwefel. II . Katalytische Einjlu-sse. (I. ygl. C. 1930. L  2068.) Die yon S m ith  u. 
M itarbeitorn (vgl. Ztschr. physikal. Chem. 77 [1911]. 661) beobachtete kataly t. 
Wrkg. yon S 0 2 u. N H 3 auf die Geschwindigkeit der Einstellung des Schmelzpunkt- 
gleichgewichtes, sowie dereń Einw. auf die Entstehung yon amorphem Schwefel (£jv) 
in  den erhaltenen Schmelzen w urde gepruft u. bestatig t. An der L uft oder in  S 0 2- 
Atmosphare geschmolzene Proben zeigten die gleichen Mengen S^, d a  an  der L u ft 
ste ts geniigende Mengen S 0 2 gebildet wurden. —  Organ. Substanzen indifferenten 
oder sauren Charakters, wie D iphenyl oder a-Thiophencarbonsaure, yerhalten  sich wie 
S 0 2, wahrend bas. K orper, wie Pyrid in , Chinolin oder Anilin, Analogie m it N H 3 zeigten.
— Auf die kryoskop. K onstan tę  K  .== 213 blieben organ. Substanzen ohne EinfluB, 
u. nim m t Vf. deshalb an, daB sich der amorphe Schwefel (S^) erst sekundar aus zu- 
nachst entstehendem  S^ nach A te n  (C. 1914. II . 1023) bildet. (Buli. chem. Soc. Japan  
5. 43— 47. Febr. 1930. Ham burg.) B r i s k e .

C. R. Platzmann, Beitrage zur Kenntnis der allotropen Modifikationen vcm 
Schwefel. I I I .  tlber das Verhalten vcm Jod zu Schwefel und Selen. (IL  ygl. vorst. 
Ref.) Schwefel zeigt in  Jod  das n. Mol.-Gew. von SB, Jod  in  Schwefel J 2. Die 
Jcryoslcop. Konslante von S is t unyerandert 213: Jo d  andert das Gleichgewicht beim F. 
nicht, eine Verb. t r i t t  n ich t auf. Der G efrierpunkt yon S w ird durch Zusatz von Se 
regelmaCig erhoht, um  0,242° pro % ; also h a t das monoklino Se walirscheinlich das 
Mol.-Gew. Se„, dem Sa entsprechend. In  den K rystallen befindet sich 1,7-mal so yiel 
Se ais in  der Lsg. Zusatz yon Jod  yerschiebt das Gleichgewicht in  der Se-S-Schmelze 
n ich t: es t r i t t  keine Aufspaltung des Se-Molekiils ein. Zusatz von J  +  Se yerandert 
das Schmelzpunktsgleichgewicht des S nicht. Se8 w ird nach B e c k m a n n  (1913) in  Jod  
zu Se, u. Se2 aufgespalten, in  Schwefel bei Ggw. von Jod  werden die Se8-Moll. zuriick- 
gebildet, obwohl J  u. S nahezu gleiche DE. haben. Das Lósungsm. kann also bei Dis* 
soziation von gróBerem EinfluB sein ais die Temp. (Buli. chem. Soc. Jap an  5. 79— 86. 
Marz 1930. Hamburg.) W. A. R o t h .

M. Bobtelsky, u  ber die Eeaktionsgeschwindigkeit von Chromsaure und Jodwasser- 
stoff in  Gegenwart von neutralen Elektrolyten. (Vgl. C. 1930. II . 1030.) U nter Benutzung 
derselben Arbeitsmethoden wie friiher kom m t Vf. zu folgenden Ergebnissen: D ie Rk. 
zwischen C r03 +  H J  reagiert selir empfindlich auf H-Ionen. In  Ggw. yon geringen 
Mengen HC1 yerlauft die R k. unkontrollierbar schnell, langsamer in  Ggw. von H jSO j. 
Sowohl in  salzsaurer n ie  in  schwefelsaurer Lsg. erweist sich die Rk.-Geschwindigkeit 
der Konz. der Chromsaure sowie der des K  J  annahem d direk t proportional. Zusammen 
m it B. Kirson stellt Vf. fest, daB alle neutralen Sulfate auf die H J-O xydation yer- 
zogernd wirken. Bei den Alkalisulfaten h a t m an folgende Reihe fallender Beeinflussung: 
N H 4‘ >  K ' >  Na". Cr2(S 04)3 yerzogert die R k., M nS04, M gS04, Z nS 04 u. N iS 0 4 
wirken annahem d gleich yerzogemd, A12(S 0 4)3 yerzogert am  starksten  yon allen Salzen. 
Die beschleunigende W rkg. der Chloride steig t im Maximum auf das Vierfache. Alkali- 
chloride beschleunigen nur wenig. Am starksten beschleunigen LiCl u. MgCl2, schwacher 
NiClj, CoCl2 u. MnCl2. Bei der Beeinflussung der C r03-H J-R k. gilt die Regel, daB bei 
K ationen yon einfachem K ernbau (H ‘, L i" , M g") die Yalenz des K ations eine unter- 
geordnete Rolle spielt, dagegen der spezif. C harakter des K ations die H auptrolle. I s t  
aber der K em  komplizierter gebaut, dann wirken K ationen gleicher Valenz (N i", 
Co” , M n") ahnlich. E rsetzt m an die zugesetzte H 2S 0 4 durch Essigsaure, so andert 
sich im allgemeinen der C harakter der Effekte m it neutralen Salzen nicht. KCNS 
w irkt stark  beschleunigend. U nter M itarbeit von E. Kapłan wird aus Verss. m it 
Essigsaure entnommen, daB der Beschleunigungsfaktor einer Salzlsg. im  Verhaltnis 
zum entsprechenden blinden Vers. ohne Salz yon der Saurekonz. in Lsg. unabhangig 
ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 190. 337—45. 17/6. 1930. Jerusalem , In s t. f. anorg. 
Chemie der hebraischen Uniy.) DusiNG.

M. Bobtelsky u n d R. Rosowskaja-Rossienskaja, tlberdieOxydationsgeschwindig- 
keit von Jodwasserstoff mittels Arsensaure in  Gegenwart von Sauren und Salzen. (Vgl. 
yorst. Ref.) Die Rk.-Geschwindigkeit der H J-O xydation m ittels Arsensaure ist der 
Konz. des K J  wie der der Arsensaure d irek t proportional. Die R k . yerlauft bei 30° 
m it meBbarer Geschwindigkeit nu r in  Ggw. groBerer Mengen freier Saure. In  Ggw. 
groBerer Mengen Saure beschleunigt die weitere Zugabe einer Saure die R k. starker 
ais irgendein Salz m it demselben Anion. Bei ein- u. derselben Saurezugabe is t  die
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Rk.-Geschwindigkeit dem Q uadrate der Saurekonz. ungefahr proportional. Die be- 
schleunigende W rkg. der neutralen Chloride is t bedeutend starker ais die der Sulfate. 
Von den Chloriden w irkt LiCl am starksten. Die Alkalichloride ergeben folgende Reihe: 
KC1 >  NaCl >  N H 4C1. MgCl2, CoCl2 u. NiCl2 iiben einen untereinander fas t gleich 
groBen E ffek t aus. Bei kleinem K ationenkern s teh t der N eutraleloktrolyteffekt m it 
dem B au des K em s u. seiner GroBe im engsten Zusammenhang. D er spezÓ. C harakter 
des K ations kom m t hier am starksten  zum Vorsehein. Bei groBerem A tom kem  muB 
der Valenz des K ations die H auptrolle zugewiesen werden. Was die Anionenwrkg. 
betrifft, w irkt das B r' dem Cl' aknlich. Die Beeinflussung der Sulfate is t iiberall nur 
ganz sehwaeh. D er U nterschied zwischen den 2- u. 3-wertigen Sulfaten t r i t t  kaum  hervor. 
Die Alkalisulfate w irken m it zunehmender Konz. zunehmend yerzogernd, die mehr- 
wertigen Sulfate dagegen zunehmend besehleunigend. Das L i' v erhalt sich wie ein 
mehrwertiges K ation. E rse tz t m an das H ' in der H 2S 0 4, sowie HC1 durch ein anderes 
K ation, so bekom m t m an fur jedes K ation  einen ganz bestim m ten Verzfigcrungs- 
koeffizienten, der in vielen Fallen (gleiche Konz. der Zusatze vorausgesetzt) davon 
unabhangig ist, ob wir das Chlorid oder Sulfat verwenden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
1 9 0 . 346— 52. 17/6. 1930. Jerusalem , In s t. f. anoi-g. Chemie d. hebraischen Univ.) D tis .

A. Hantzsch, tlber Hydrofluor- und. Hydrochlor-Acidiumsalze. Nach friiheren 
U nterss. (C. 1 9 2 8 . I . 231) vereinigen sich dio sta rk sten  Sauren m it schwacheren ad d itiv  
zu Verbb., die von gewissen Losungsmm. unzersetzt u. ais E lektrolyte gel. werden. 
I n  Analogie zu den bereits un tersuch ten  Nilracidiumperchloraten I  u. I I  u. Acidium- 
;perchloraten vom Typus III, wurde Hydrofluoracidiumpcrchlorat IV  dargestellt, dessen 
Salznatur wegen seiner U nloslichkeit in  N itrom ethan d irek t n ich t, wohl aber durch 
den Vergleich seines F . von 56—58° m it den  viel tieferen seiner K om ponenten be- 
wiesen wurde. Hydrofluoracidiumfluorborat V dissoziiert im  Gegensatz zum stabilen  IY
i  [Ci0 4]'[(H 0 )2N 0 ]' n  [ c io 4] '[ ( h o ) 3N ]" r a  [c io ,] '[H ax ]-  i v  [ c i o j ' [ f h 2)- 
v  [B F4]']H 2F ]’ y i  [ s o 4H ]"[H 2F ]' 2 H ^ o T  y n  [FH 2]-[S20 7H ]' +  v i n [ o h 3] '[ s o 4h ]  

IX  [C1H2]-[S0 4H ]' X [C 1H JC 10 / 
sehr rasch in  seine beiden gasfórmigen K om ponenten. Da H F  nur m it den starksten  
Sauren isolierbare Salze bildct, w ird dereń E xistenz in  H 2S 0 4 durch  Mol.-Gew.-Best. 
in  absol. H 2S 0 4 bewiesen, wobei den gefundenen 40°/o der Theorie entsprechend 
die sekundare Bldg. der zwei b inaren Ionen A li u. YTII aus YI angenomm en 
wird. —  GemaB der komplexen N a tu r des Fluors in  V II w irk t Fluorwasserstoff 
in H ,S 0 4 n ich t atzend. —  Chlorwasserstoff is t tro tz  seiner geringen Ldslichkeit 
in H 2S 0 4 hoehstwahrscheinlich ais E lek tro ly t IX  —  Hydrochloraeidiumsuljat — 
gel., d a  sein Mol.-Gew. dem binaren C harakter entsprechend zu 60°/o der Theorie ge
funden wurde. Verss., das Hydrochloracidiumperchlorat X  darzustellen, scheiterten an  
den hierbei auftretenden heftigen Explosionen. Auch Pyroschwefelsaure g ib t kein 
Hydrochloracidiumsalz, vielm ehr Sulfurylchlorid  u. Chlorsulfonsaure. Die N icht- 
existenz von Hydrobrom - u. -jodacidium sulfate w ird durch die geringe A cid ita t dieser 
Halogene zum W asserstoff e rk lart. —  Fluorsulfonsaure is t in  H 2S 0 4 ais yollig disso- 
ziierter binarer E lek tro ly t V II —  Hydrofluoracidiumpyrosulfat —  m it ru n d  60%  des 
Mol.-Qew. gel. —  Trifluoressigsaure u. Perchlorsaure Bind zufolge ih rer sehr groBen 
A ciditat in  H 2S 0 4 analog der bereits untersuchten  Trichloressigsaure ais Solyate m it 
dem Mol.-Gew. 100%  gel.

V e r s u c h e .  Hydrofluoracidiumperchlorał IY. D urch E inleiten von H F  (aus 
wasserfreiem K H F 2) in  3—4  ccm Perchlorsaure (allos u n te r FeuchtigkeitsausschluB). 
App. aus P la tin , bei spateren  Verss. das EinleitungsgefaB aus Glas. F . 56—58°, ziem
lich bestiindig, spalte t im  Exsiceator kaum  H F  ab. —  Hydrofluoracidiumfluorborat V. 
Durch E inleiten von 2 Mol. H F  in  1 Mol. B F3 in  ein durch Eis-Kochsalz gekiihltes 
GlasgefiiB. F . 56—58°. R aucht an  feuchter L uft sehr stark . Die E xistenz der von 
L ą n d o lp h  (Compt. rend  Acad. Sciences 86 [1878] 603) ais B F3• 3 H F  beschriebenen 
Yerb. w ird bezweifelt. (Ber. D tsch chem. Gtes. 6 3 . 1789— 96. 9/7. 1930. Leipzig, 
Univ.) S t r a s s e e .

L. Duparc, P. Wenger und Ch. Urfer, Beitrag zur Unłersuchung der Ammoniak- 
synłhese. Vff. untersuchen system at. die N itridbldg. aus Metallen, die Zers. der N itride 
m it H a u. die Bldg. von Kom plesen im Strom  von Ns +  3 H 2 un ter N H 3-Bldg. Reines 
Li bildet weniger leicht Li3N ais solches, das noch etwas N a en thalt. Die N itridbldg., 
die zweckmaflig in  einem Schiffchen aus E lektrolyteisen erfolgt, is t bei 450° ab- 
geschlossen, ebenso die Bldg. von Ca^N, aus Ca, das etwas Al u. Mg en thalt, Ca2C s to rt
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die B k. Mg geht zwischen 650 u. 900° in  Mg3N2 iiber; durch Zusatz von 20%  Mg O 
wird vollstandige N itridbldg. schon bei 560° erreicht. Bei Mn lm ngt Beginn u. Ende 
der N itridbldg. u. die aufgenommene N-Menge sta rk  von den Verunreinigungen ab, 
durch Zusatz von Li3N wird beides verbessert. Bei der Zers. der N itride im H 2-Strom 
wird beobachtet, daB sehr reine N itride kein oder nu r Spuren N H 3 geben, wahrend 
MgjN2 m it Spuren Cu u. Fe-haltiges Li3N  N H 3 bilden. — In  Ggw. von Li3N bindet 
Fe zwischen 550 u. 600° energ. N 2 u n te r Bldg. eines Komplexes Li3N-FeN2, ahnlich 
yerhalten sich Ni, Co, W, Mn, Cr, Al u. andere Metalle, fem er lassen sich auch die Kom- 
plexe Li3N-BeO, Li3’N-AlN, Li3N-Ti3N4 bilden. B i u . Sb vertreiben N  u. bilden m it 
Li Legierungen. Zwischen 550 u. 600° n im m t Li3N rasch H 2 auf un ter Bldg. einer Verb. 
der Zus. Li3N H 2. In  Mischung m it Fe, Mn, Cu etc. b indet Li3N bei ca. 480“ H 2; in  Ggw. 
von Bi wird im H 2-Strom bei 400° sehr rasch u. q u an tita tiv  NH '3 gebildet, w ahrend in 
Mischung m it Sb N 2 entw ickelt wird, ZnO w irkt ahnlich wie Bi, aber langsamer. Der 
Komplex Li3N-BeO bindet H 2 n icht. —  In  einem Strom  von N 2 - f  3 H 2 erfolgt die R k.
4 Li3N  +  N j +  3 H 2 =  6 L i2N H , un ter D ruck wird L i2(NH 2)2 gebildet. Metalle be- 
schleunigen die H 2-Bindung, um gekehrt w irk t BeO. — Anknupfend an die verschiedenen 
Theorien der heterogenen K atalyse diskutieren Vff. die W rkg. von P t  u. P d  bei der 
S 0 2- u. N H 3-Oxydation (vgl. C. i926. I . 578). Im  letzteren Falle wird bei der K atalyse 
m it P d  bei niedrigen Tempp. das H ydrid, bei hoheren Tempp. ein Oxyd ais Zwischen- 
verb. angenommen. Bei der S 0 2-0xydation  m it P t  geht P t0 2 in einen Komplex 
(P t0 2)x(P t0 )y  iiber, der niiher bei P t0 2, ais bei P tO  liegt, sich aber n ich t isolieren laBt. 
Auch C e02 bildet Oxydkomplexe. F iir die NH.,-Synthese sind die Metalle der P t- 
Gruppo ungeeignet, weil ilire H ydride n ich t m it N 2 reagieren. Aus den Beobachtungen 
m it Li3N wird geschlossen, daB ais Zwischenverb. bei der NH3-Synthese die Im idstufe 
bzw. ein Komplex (Li2N H )x(Li3N )y m it uberwiegendem Li2N H  au ftritt, beim A rbeiten 
u n te r Druck auch Li(NH2)2, das seinerseits in L i2N H  iibergehen kann. (Helv. chim. 
A cta 13. 650—66. 1/7. 1930.) R . K . M u l l e r .

L. Duparc, P. Wenger und Ch. Cimerman, Die Zersetzung des Mangannitrids
durch Wasserstoff. (Vgl. C. 1929. I I .  2317.) MnN2 w ird noch bei Tempp. bis zu 800° 
durch H 2 nur wenig u. sehr langsam zers. Nach den Beobachtungen an anderen Nitriden,
besonders Li3N  (vgl. vorst. Ref.), kónnte auch die geringe N H 3-Bldg. nu r darauf zuriick-
zufiihren sein, daB das ais A usgangsm aterial fiir MnN2 yerwendete Mn nicht chem. 
rein ist. (Helv. chim. A cta 13. 675—78. 1/7. 1930. Genf, U niv., Lab. f. analyt. 
Chemie.) R . K . MULLER.

R. H . Dalton, Uber die Ozydation des Phosphins. (Vgl. C. 1930.1. 792.) Vf. fiihrt
die Verss. in  einer A pparatur aus (Abb. im Original), in welche 0 2, P H 3 u. N 2 durch
3 Hiihne eintreten u. in  welchcr das P H 3 vor der R k. m it fl. L uft ausgefroren 
werden kann. Ais Sperrflussigkeit d ient Hg. Vf. arbeitet m it absolut trockenen Gasen. 
D ie gegenuber T r a u t z  u . G a b l e r  (C. 1929. I I .  532) abweichenden Ergebnisse fiih rt 
e r auf diesen U m stand zuriick. Vf. findet, daB Mischungen von 0 2 u. P H 3 bei hohen 
D rucken trocken bestandig sind; bei Verminderung des Druckes t r i t t  Explosion ein. 
I n  0 2-reichcn Gemischen t r i t t  die Explosion bei niederen Drucken ein, bei hoheren 
bei Steigerung des P H 3-Geh. D er Explosionsdruck is t unabhangig yon den Dimen- 
sionen des GefiiBes u. der N atu r seiner W andungen, durch Zufuhrung yon inerten 
Gasen wird er yerm indert. Vf. n im m t eine K ettenrk . an,

rPH 1 =  4,3 • 10-3 [O,]2 +  10-10-3 [0 8] [Nv]
_ l — 9,1 - 10_3 [Oj] 

die bei einem DreierstoB abbricht. (Zahlreiche Tabellen u. Diagramme im  Original.) 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 128. 263—75. 1/7. 1930.) L. W o l f .

W. Ipatjew, Verdrdiigung von Metallen und ihren Oxyden aus den Losungen ihrer 
Sdlze durch Wasserstoff bei hohen Temperaturen und Drucken. W. Ipatjew und
B. Muromzew: Die Einwirkung des Wasserstoffs a u f Metallnitrate. (Vgl. C. 1927.
I I .  2496. 1930. I I .  223 u. I p a t j e w  u . S t a r y n k e w i t s c h , C. 1923. I I I .  1545.) Die 
Verdrangung der Metalle durch H  vollzieht sich leichter aus den N itra ten  ais aus den 
Lsgg. anderer Salze, wahrscheinlich wegen der leiehteren R eduzierbarkeit des Anions, 
wobei das freiwerdende Metalloxyd in  s ta tu  nascendi leichter der W rkg. des BC unter- 
liegt. Ob beide R kk. gleichzeitig oder getrennt yerlaufen, is t noch unbekannt; tro tz 
mehrtiigigen Erhitzens auf hohe Tempp. (bis zu 380—390°) konnte frischgefalltes, 
in  W. suspendiertes ZnO  durch H 2 un ter D ruck nicht reduziert werden. Beginn der 
Reduktion von N 0 3' zu N 0 2 bei ca. 200°; N itritm enge aber sehr gering. Bei ca. 300°
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fas t yollstandige Red. bis zu N 2 ohne EinfluB des verbundenen M etalls; in Mengen von 
Zehntel-%  des Salzes N H 3-Bldg. — 50 ecm 10— 20% 'g- Lsgg. der Salze wurden in  
Au- oder CJuarzrohrchen in einer IPATJEWschen Bombę m itH 2 un ter D ruck behandelt; 
Anfangsdruck m eist 50— 80 a t;  der D ruck kann  von einer gewissen Stufe ab innerhalb 
ziemlich weiter Grenzen yariieren, ohne EinfluB auf das qualitative Ergebnis. Vers.- 
D auer ein bis mehrere Tage. Geringer EinfluB der Konz. Meist EinfluB des R ohrm aterials 
auf die K rystallbldg. oder auf die N a tu r der entstehenden Stoffe. i\ri(iY0 3)2-Lsgg.:
1. Anzeiehen der Red. schon bei 130°. Bei 200° oder etwas hoherer Temp. Abseheidung 
bas. Nitrate. Im  Au-Rohrchen hellgriine, feinkornig-krystallin., in  sd. H 2SO., swl., 
aber leicht m it K H S 0 4 yerschmelzbare Substanz der ungefahren Zus. 4 N i0 ,N i(N 0 3)2, 
2H 20 ;  bei ca. 270° en ts teh t diese Substanz im Gemisch m it NiO. Im  Quarzróhrchen 
bei 200—240° weiche, faserige, griine M. yon bas. Salz, etw a der Forrnel (entwassert) 
5 N i0 ,N i(N 03)2; beim Erw arm en langsam in konz. Sauren gel. Bei einem Vers. im 
Quarzróhrchen bei 245° w urde eine auBerlieh ahnliche Substanz yon anderer Zus., 
etw a 3 N i0 ,N i(N 0 3)2, erhalten. Bei ca. 280° Gemisch des bas. Salzes m it NiO. Bei 
330—360° im  Au- u. im Quarzróhrchen Bldg. von sehr kleinkornigem, krystallin., 
dunkel grunlich-grauem NiO-Pulver, bei 2—3-tagigen Verss. auch Red. bis zu Ni. — 
C'o(Ar0 3)2-Lsgg.: Bei 200—360° stets Abseheidung yon violettgrauem , m eist klein- 
krystallin. Co203, wl. in  sd. konz. H 2S 0 4, leicht yerschmelzbar m it K H S 0 4. — M n(NÓ3)t - 
L sgg.: Es wurde ste ts  krystallin. M n3Oi  erhalten, im Quarzrohrchen bei 250— 300° 
ais stahlgraues, groBkórniges Pulver stark  m etallglanzender W urfel, boi 350° in  gróBeren, 
weniger glanzenden W urfeln, im A u-Rohr bei 190—240° ais krystallin., yiolettstichig 
graue M. aus feinen, metallglanzendon, in  konz. HC1 beim Erw arm en 11. N adeln der 
Zus. Mn30 4-H 20 , bei 250° u. hoheren Tempp. grobkrystallin, stahlgraues, beim E r
warmen in  konz. HC111. Pulver, wahrscheinlich n ich t ganz reines M n,04. —  U 02{N 03)2- 
Lsgg. (50 ccm 10%ig. Lsgg. m it Zusatz yon 5— 10 ccm konz. H N 0 3): Im  Au-Rohr 
bei 300° Bldg. sehr schóner, gelber, durchsichtiger Prism en von Uransaure, I I2U 0t ; 
bei langerer Vers.-Dauer oder hoherer Temp. auBerdem orangefarbene K rystalle  der- 
selben Form , wahrscheinlich U 0 3 (nicht analysiert), bei noch hoherer Temp. weiter- 
gehendc Red. un ter Bldg. eines Gemisches von gelben, orangefarbenen u. schwarzen, 
prism at. K rystallen (U30 8) von unbestim m ter Form . Bei der Red. von U 0 3 zu U 3Og 
tr i t t  anscheinend anfangs eine Pseudomorphose von U 30 8 nach U 0 3 auf, u. die K rystalle 
andem  dann m it der Zeit ihre Form . Bei 2-tiigigem Vers. bei 360° fa s t reine, schwarze, 
Torwiegend aus Prism en bestehende Substanz der Zus. U30«, in  5 Tagen grobkorniges 
U 0 2. —  C d(N 03)3-Lsgg.: Im  Au-Rohr bei 200° faserige, weiBe, feinkrystallin., in  verd. 
Sauren 11. Substanz m it geringem N-Geh. (ca. 2% ) offenbar Cd(OII)2-II20 ;  bei 250 
bis 300° dieselbe Substanz m it Beimongung kleiner, schon ausgebildeter, schwarzer, 
glanzender O ktaeder yon CdO; bei 350° u. noch etwas hoherer Temp. u. bis zu 3-tagiger 
Vers.-Dauer Ausscheidung yon Cd. —  Złi(iV03)2-Lsgg.: Im  A u-Rohr bei 250— 350° 
faseriges, weiBes Zn(O H)2, bei 350° u. noch etwas hoheren Tem pp. Bldg. von ZnO- 
Krystallen, in  3— 4 Tagen bei 360° daneben auch glanzcnde Perlen von Zn. —  Aus 
Ca[N03)2-Lsgg. bei 300° u. dariiber durchsichtige, 6-seitige Tafelchen yon Ca(OH)2. 
(Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 160—66. 8/1. 1930. Leningrad, Akad. d. Wiss.) K r u g e r .

W. Ipatj ew, Vcrdrdngung der Metalik aus den Losungen ihrer Salze durch Wasser
stoff unter hohen Temperaluren und Drucken. W. Ipatj ew, G. Rasuwajew und 
W. Malinowski: Verdrdngnng des Arsens aus seinen Salzen durch Wasserstoff. (Vgl. 
vorst. Ref. u. I p a t j e w  u. NlKOLAJEW, C.1926. I I .  1626.) Einw. von W. im I p a t j e w - 
schen H ochdruekapp. auf As schwach; beim Erhitzen auf 350° n ich t iiber 7 %  H 3A s03; 
AsH3 n icht nachweisbar. B edeutend energischere Oxydation in  Ggw. von N aO Il 
unter Bldg. yon yiel H 3A s03 u. etwas H 3A s04; bei E rhohung der NaOH-Konz. geht 
die O xydation des As durch ein Maximum. Beginn der R k. bei 200°, raseher Anstieg 
bis 350°, bei hoheren Tempp. scharfer Abfall. Wegen der U m kehrbarkeit der R k .: 
2 As +  3 H 20  5̂ = As20 3 +  3 H 20  wird weder durch Erhohung der Temp., noch durch 
Yerlangerung der R k.-D auer das As q u an tita tiv  oxydiert. Bei Fiillung des App. m it 
H 2 yor dem Vers. s ink t die Menge des osydierten As sta rk ; bei zeitweiligem Ablassen 
des H 2 quan tita tive  O xydation des As. — As-Verdrangung durch H 2 aus N a 3A s0 1- 
Lsgg. beginnt bei 300° u. n im m t m it steigender Temp. s ta rk  zu; Abseheidung des As 
in  Form  groBer, yorziiglich ausgebildeter K jystalle. Bis zu 40 a t  sehr starker EinfluB 
des H 2-D rucks; weitere D rucksteigerung is t ohne EinfluB auf die abgeschiedene Menge 
As. U n ter zu geringen D rucken n u r Red. der H 3A s04 zu H3A s03. (Ber. D tsch. chem. 
Ges. 63. 166—74. 8/ 1 . 1930. Leningrad.) K r u g e r .
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Franz Faltis, tJber die Borwasserstoffe und Triplienylbornatrium. Vf. is t in yielem 
m it der Auffassung yon HELLRIEGEL (C. 1930. I I .  27) einyerstanden, in yielem nicht. 
E r geht davon aus, daB B gegen H  dreiwertig sein muli. Die primaren  Borwasserstoffe 
seien B H 3, B 2H 4, B3H 5. Im  B 2H„ sind 2 B H 3 zusam mengetreten, woboi 4 E lektronen 
sowohl die Bindung der beiden B-Atome un ter sich wie auch die von 2 H  bewirken. 
Durch A bsattigen yon B 2H,, m it 2 B H 3 im obigen Sinne en ts teh t B4H i0, aus B 3H 5 
entsprechend B6H n . S attig t sich B 3H 5 durch B H 2—B H 2 bzw. B3H 5 ringformig, 
so entstehen die cycl. Borane B6H 9 u. B6H 10. Die Auffassung is t also die, daB die 
Endatom e der Prim arborane besonders zur Assoziation neigen u. daB nur diese Ver- 
kettungen stabil sind. E s w ird so das N ichtauftreten yon Isomeren erk lart u. eine 
groBe Reihe von tJbergangen der Borane ineinander d iskutiert. Die sehr ins Einzelne 
gehende Besprechung kann hier n ich t wiedergegeben werden. —  Die beiden H , die 
durch die E lektronen der B-B-Bindung gleichzeitig gebunden werden, sitzen sehr 
locker u. sind zu Umsetzungen befahigt; z. B. bilden sie m it N H 3 N H 4+. Ebenso 
diirften bei der R k. der Borane m it Laugen die locker gebundenen H-Atome eine 
entscheidende Rolle spielen. Die Aufnahme von N a durch B 2H 9 zu N a, • BjHg be- 
deutet Ubergang der Pseudodoppelbindung in  eine einfache durch Aufnahme der 
Valenzelektronen der beiden N a u. Bldg. des Anions (H3B —  B H 3) ; yollkommen 
gleichen Aufbau haben: (B2H 6)— , C2H 8, (H 3C—N H a)+ u. (N2H 9)++. Beim NaB(C6H 5)3 
soli nach A nsicht des Vf. die Anwesenheit der 3 A rylgruppen bewirken, daB die Tendenz 
bcsteht, an  der 4. Koordinationsstelle nu r e i n  Valenzelektron zu binden; die gleiche 
Ursache bewirke die Radikalbldg. aus H exaarylathanen u. Tetraarylhydrazinen. 
In  der Reihe (Ar)3B- , (Ar)3C u. (Ar)3N+ is t iiberall das Bestreben, die 4. Koordinations- 
stello nu r m it einem E lektron zu besetzen, entscheidend. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
187. 369—78. 7/3. 1930. Wien, Pharm azeut.-chem . Inst.) K le m m .

Erich Thilo, TJntersuchungen iiber die Lósungen von Calciumphosphaten in  schwef- 
liger Sdure. I . Das Verhalten der Lósungen v<m Calciumphosphaten, in  schwefliger Saure 
gegen Sticksloff. E in  Beilrag zur K enntnis helerogener Realctionen. Vf. untersucht das 
Verh. yon Lsgg. yon Calciumphosphaten in  wss. H 2S 0 3 einem N 2-Strom  gegenuber 
u. findet, daB beim E ntfem en des S 0 2 duroh N 2 bei Zimmertemp. ein Nd., bestehend 
nur aus D icalciumphosphat u. Calciumsulfit ausfallt. Das M engenyerhaltnis dieser 
beiden Stoffe hangt vom C a0/P 20 6-Verhaltnis in der Ausgangslsg. ab. E s fa llt mog- 
lichst yiel P 20 5 ais D icalcium phosphat aus, uberschussiges P 20 5 bleibt in  Lsg., iiber- 
schussiges CaO fa llt ais neutrales Sulfit aus (Tabellen u. Diagram me im Original). 
Die N 2-Geschwindigkeit, Konz. der Ausgangslsg. u. Vers.-Dauer sind auf die Zus. der 
Ndd. ohne EinfluB. Vf. ste llt fiir diese Yorgange folgende Gleichung auf:
Ca(H2P 0 4)2 +  nC a(H S03)2 ^  2 C aH P 0 4 +  n  +  1 S 0 2 +  (n— l)C aS 0 3 +  (n +  1)H20 . 
Die yon R o t o n d i  (Ann. Chim. applic. 74. [1882] 129) aufgestellte Gleichung stellt 
einen Spezialfall dar. — Zur E rm ittlung der K inetik  erm itte lt Vf. die SOa-Abgabe- 
Geschwindigkeit in  Abhangigkeit von der Zeit. Sie fa llt zunachst steil ab — Abgabe 
des uberschiissig in  Lsg. befindliehen S 0 2 — steigt dann langsam bis zu einem M asi- 
mum an  — au tokata ly t. Beschleunigung durch den gebildeten Nd. — u. fa llt sehlieB- 
lich langsam ab. Die R k. is t bimolekular. F iir das Abbrechen der Rk. d iskutiert Vf. 
2 Moglichkeiten, u. zwar: 1. das Konstantwerden der Oberflachę des Nd. oder 2. die 
Erreichung einer so groBen Abscheidungsgeschwindigkeit des Nd., daB die Geschwindig
ke it der G esamtrk. nu r von der Geschwindigkeit der homogenen R k . in  der Lsg. ab- 
hangt. —  Bei gleicher N 2-Geschwindigkeit is t die Phosphatbldg. rund  dreimal so groB, 
wie die der Sulfitbldg. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 148. 361—85. Jun il930 .) L. W o.

Gr. W. Morey, F. C. Kracek und N. L. Bowen, Das terndre System  K.fi-CaO- 
SiOv  Die Gleichgewichtsyerhaltnisse in  diesem System wurden nach der Abschreck- 
methode an allen Mischungen studiert, die kieselsaurereicher sind ais die auf der Linie 
KjO-SiO ,, K 20 -C a0 -S i0 2, C a0 -S i0 2 liegenden. Folgende neuen Verbb. wurden ge- 
funden, iliro Eigg. besehrieben u. ih r Gleichgewichtsbereich festgelegt: K 20 -C a 0 -S i0 2,
2 K 20  ■ CaO • 3 SiOa, K 20  • 3 CaO ■ 6 S i0 2, 4 K 20  • CaO • 10 S i0 2, 2 K 20  ■ CaO • 6 S i0 2, K 20  •
2 CaO -6 SiOa, K 20 -2  CaO-9 S i0 2. Das System is t durch eine groBere Zahl yon Verbb. 
gekennzeichnet ais das System N a20 -C a0 -S i0 2, ferner durch die Neigung dieser Yerbb., 
sich beim Schmelzen zu zersetzen, duroh die groBere V iscositat der Schmelzen in  der 
Nahe des Liquidus in  groBen Teilen des D iagram ms, ferner durch die groBere Langsam- 
keit der K rystallisations- u. Schmelzyorgange in  einigen Teilen des D iagram ms. Die 
Anwendung auf die Glasteehnologie wird kurz erfirtert. (Journ . Soe. Glass Technol. 1 4 . 
149—87. Jun il930 . W ashington, U. S. A„ Geophysical. Lab. C aroegieInst.) S a l m a n g .
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N. Schischkin, Wasserjreie Analoge des Aluminiwmalauns. (Journ . Russ. phys.- 
chem. Ges. [russ.] 62. 197—204. 1930. 25/2. 1929. Saratów, Univ. —  C. 1930. II. 
1052.) A n d r u s s o w .

Vdclav Cupr, Hydrolyse von Beryllium- und Aluminiumsalzen słarker Sauren. 
(Vgl. C. 1930. I I .  589.) D er ph von Beryllium- u. Aluminiumsalzen m it zunehmender 
Verdiinnung wird potentiom etr. u . colorimetr. bei 20°, z. T. bei 25°, untersucht. Das 
Y erhaltnis H+/Be++ sink t zuerst, s te ig t wieder ein wenig zwischen m /l u. m/10 u. w ird 
w eiterhin nahezu konstan t. —  D as V erhaltnis H+/A1+++ zeigt eine kleine Abnahme 
zwischen m/2  u. m/b, n im m t w eiterhin standig  zu. (Publ. Fac. Sciences U niv. M asaryk 
1930. N r. 119. 3—24. B riinn, M asaryk-Univ., Anorg. chem. Labor.) R. SCHMIED.

F. Zambonini und Silvia Restaino, Die Doppelsulfate der Mełalle der seltenen 
Erden und Alkalimeialle. X II I .  Suljate von Praseodym und Ammonuim . (X II. ygl. 
C. 1929. I. 2291.) Bei 25° scheidet sich aus Lsgg. m it 56— 63%  (NH 4)2S 0 4 u. 0,2 bis 
0 ,6%  Pr„(S04)3 das Doppelsalz P r2(S 0 4)3-5 (NH 4)2S 04, aus Lsgg. m it 0,5—32°/0. 
(NH4)2S 0 4 u . 0,6— 3,5%  P r2(S 0 4)3"das Doppelsalz P r2(S 0 4)3-(NH4)2S 04-8 H 20  aus. 
Dio Ergebnisse der krystallograph. U nters. der Doppelsalzc werden eingehend dar- 
gestellt. (A tti R . Acead. Lincei [Rom a] Rend. [6] 11. 774—79. 4/5. 1930. Neapel, 
Uniy., In s t. f. allg. Chemie.) R . K . MULLER.

H. v. Wartenberg und H. Werth, Schmelzdiagramme hóchstfeuerfester Oxyde. II . 
(I. ygl. C. 1929. I .  627.) Die H erst. des Zirkonoxydofens wurde dadureh yerbessert, 
daB das groBe R ohr aus einzelnen Trommelringen zusam mengesetzt wurde. Die K ritik  
yon R u f f  (C. 1929. I I .  529) bzgl. der Temp.-Messung wird zuriickgewiesen. Bei den 
je tz t untersuehten Systemen wurden stets Analysen der Proben n a c h  der Beob- 
aehtung gemacht, um  Fehler infolge Verdampfung auszuschalten. BeO-ZrOv  BeO 
F. 2;'70°. Es existiert eine Verb. 3 BeO • 2 Z r0 2. M it den Angaben yon R u f f ,  E b e r t  
u. S te p h a n  (C. 1929. I I .  539) sind die Beobachtungen n icht zu yereinbaren. MgO- 
Zr0.ż. Es existiert eine Verb. von der ungefahren Zus. M g 0 -Z r0 2, F . 2130°. Die Erd- 
alkalien bilden M etazirkonate von folgenden F F .: CaO-ZrÓ2 2550°; BaO • ZrO„ ~  2700°; 
S r0 -Z r0 2 >  2700°. —• A IJ )3 u. Cr20 3. Die Aufnahme des Systems war durch die 
F liiehtigkeit von Cr20 3 ersehwert. In  oxydierender A tmosphare liegt der F . von Cr20 3 
sioher oberhalb 2200°. Die bisherigen Beobachtungen waren ste ts  in reduzierender 
A tmosphare gem acht u. beziehen sich daher auf teilweise reduzierte P raparate . Der 
D am pfdruck des Cr20 3 iiberschreitet sohon unterhalb  des F . 1 a t. Cr20 3 u. A120 3 
bilden keine Verb. miteinander. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 190. 178— 84. 23/5. 
1930. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochsch.) K i e m m .

J. A. Raynolds und J. H. Reedy, Calciwnperchromat. E in  neues rotes Per- 
chromat. Calciumperchromat wurde bei niederen Tempp. hergestellt, weil es sich iiber 
100° explosiv zersetzt, indem m an entweder 30°/o H 20 2 auf gesatt. Calciumehromat 
einwirken lieB, oder indem m an Calciumacetat u. rote Perchromsaure zur R k. brachte. 
Dio Saure wurde aus 30%  H 20 2 u. frisch gefalltem Chromhydroxyd hergestellt. Die 
Analyse des neuen Salzes ergab die Form el: Co^C^Oj, - 12 H 20 . Es wurde ein Mecha- 
nismus fiir die Bldg. yon Chromaten aus Chromhydroxyd m ittels Alkaliperoxyden 
entwickelt. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1851—53. Mai 1930. Illinois, Uniy., Chem. 
Dep.) S c h u s t e r i u s .

Marcel Guillot, Uber die Beziehung von mehreren Fallungsreakticmen des Po- 
loniums m it der Ezistenz unloslicher, in  Form von kolloiden Niederschlagen zentrifugier- 
barer Derimle dieses Radioelements. Nachdem Vf. die Hydrolyse yon Poloniumchlorid 
ohne Zusatz eines Frem dstoffes zum MitreiBen des Nd. un tersuch t h a tte  (CHAMlfi u. 
GuiLLOT, C. 1930. I I .  1034), werden die Verss. nun  auf die N dd. des Sulfids, des durch 
SnCl2 reduzierten Po u. des Thiosulfocarbam ats (ygl. C. 1930. I. 1755) ausgedehnt. 
Auch diese N dd. lasson sich ohne Zusatz eines Fremdstoffes durch Zentrifugieren etwa 
in  gleicher Ausbeute erhalten , wie m it Zusatz von mitreiBenden fremden N dd. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 1553—55. 30/6. 1930.) L o r e n z .

Victor K. La Mer und Frederick H. Goldman, Die Loslichkeit von Bleijodat 
in  Wasser und in  0,1-normalen Salzlosungen. Die Loslichkeit yon Pb( J 0 3)2 in W . bei 
25° bestim mten Vff. zu 3,61 • 10~5 Mol./l, dieser W ert is t niedriger ais die W erte fniherer 
Autoren. Die Loslichkeit yon P b (J 0 3)2 in 0,1-n. KC1 u. NaCl is t groBer ais in  0,1-n. 
K N 0 3 u . N aN 03, diese Erscheinung wird einer Chloridkomplexbldg. zugeschrieben. 
(Journ . Amer. chcm. Soc. 52. 2791— 93. Ju li 1930. New York, Columbia Uniy.) W r e s c h .

E. Abel, O. Redlich und F. Spausta, Vber das temdre System Blei-Antimon- 
Magnesiumantimonid. Es wurden Abkiihlungskuryen aufgenommen, die durch mkr.

X II. 2. 107
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Unterss. ergiinzt wurden. Die Schmelzen wurden durch Salzschichten gesehiitzt. 
Neben Sb ist die fcstc Pliase PbMg2 unbestandig, dagegcn is t Sb2Mg3 neben Pb  be- 
standig. Die Ergebnisse sind in Tabellen u. mehreren Schnitten wiedergegeben. Die 
Lnge der E utektica is t: Pb-Sb2Mg3: 86,2 (Gewichts-) °/0 Pb, 10,6%  Sb, 3,17%  Mg, 
t =  248°. Pb-Sb-SbjM g,: 88,4%  Pb, 8,9%  Sb, 2,7%  Mg, t =  248°. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 1 9 0  . 79—89. 23/5. 1930. Wien, Techn. Hochsch.) ICl e m m .

H. Pelabon und Delwaulle, Einwirkung von Quecksilberoxyd au f Manganocldorid 
und von Manganooxyd au f Sublimat. W ird  in eyakuierten, zugesehmolzenen Glas- 
rohren die gleiche Menge derselben jlf» ó ja-Lsg. m it verschiedcncn Mengen HgO bei 
Zimmertomp. geschuttelt u. das in der FI. cnthaltcne HgCl2 gegen das angewandte 
HgO aufgetragen, so stcigen die K urven e rs t geradlinig an entsprechend der R k .:
3 MnCl2 +  4 HgO =  Mn30., +  2 HgCl„ -f  2 HgCl, werden dann gegen die HgO- 
Achse konkav, indem die O xydation w eiter geh t gemiiB: 2 MnCl2 +  3 HgO =  Mn20 3 +  
HgCl, +  2 HgCl, u. zeigen dann einen K nickpunkt, h in ter dem das gel. HgCl2 m it 
steigender HgO-Menge rasch abnim m t. Der K nickpunkt entspricht dem A uftrcten 
von festem HgCl2; ferner yerbindet sich HgO in steigendem Mafie m it HgCl2 zu den 
verschicdenen Oxychloriden 2H gC l2 HgO, HgCl,,-2 HgO, HgCl2-4H gO  im Gleich- 
gewicht m it immer weniger konz. HgCl2-Lsgg. Analyse der bei Einw. von yerschiedenen 
i/reO-Mengen auf die gleiche IIgCl2-Lsg. oder -Suspension erhaltenen K urven ergibt, 
daB durch die oxydierende W rkg. des HgCl2 je  nach den Verlialtnissen Mn30 4, Mn20 3 
oder M n02 bzw. ihre H ydrate  neben HgCl entstehen. — Die bei Behandlung von 
FeCl2-Lsg. m it yerschiedencn Mengen HgO erhaltenen K urven (Abszissc =  angewandtes 
HgO, O rdinate =  gel. HgCl,) setzen sich aus drei geradlinigen Stiicken zusammen; 
das 1 . ansteigende entspricht der R k .: 2 FeCl2 +  3 HgO =  Ee20 3 +  HgCl2 +  2 HgCl, 
das 2. abfallende der Bldg. von 2 HgO-HgCl,, das 3. parallel, d icht iiber der HgO- 
Achse verlaufende der Bldg. von 4 HgO-HgCl,. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 7 . 
156—64. Febr. 1930.) ’ K r u g e r .

J . V. D ubsky  und E . T esa fik , Beilrag zum Studium  basischer Salze m it besonderer 
Beriiclcsichligung der ol-Sałze des Kupfers. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I . 962.) Die „o l“ -Salze 
entstehen beim Vermischen der Lsgg. einfacher Salze m it Metallhydroxyden. Das 
Iiydroxyd wird haufig durch Oxyde oder Carbonate ersetzt. H ier wurde das A cetat 
yerwendet: CaX2 +  4 Cu(acet)2 +  8 H 20  =  [Cu{(OH)2Cu}3]X2 +  Ca(acet)2 +  6 CH3-
COOH. In  allen Fallen wurde ein positives R esu lta t erzielt. Die Verwendung von 
Carbonaten is t n ieh t zu empfehlen; manche ol-Salze miissen aus verd. Lsgg. dar- 
gestellt werden; konz. Lsgg. liefern n. Salze. Es wurden folgende Verbb. des „H cxol“ 
(d. i. [Cu{(OH)2Cu}3]) dargestellt: Hexol: Cl2-V2— l H 20 ;  B r2; J 2-9 H 20 ;  S 0 4-1 H ,0 ;  
(N 0 3)2; C03; (Acet)2-1 H 20 ;  (OH)2; CrC)4-1,5 H 20 . Mit Thiosulfat wurde eine 
Verb. folgender . Zus. erhalten: [C u{(0H )2C u}2]2(S20 3),(0H )2Cu-2 H 20 . (Publ.
Fac. Sciences Univ. M asaryk 1 9 2 9 . No. 115. 17—29. Briinn, In s t. f. anal. Chem., 
M asaryk-Univ.) ” Ma u t n e r .

Aumćras undTamisier, SpektropholometrischeUntersuchungdes Kup/er-Pyridinions 
in  wasserifjer Lósung. Die Bldg. des Komplexsalzes, die beim Zusatz von Pyrid in  
( +  Pyridinsulfat) zur Lsg. eines Kupfersalzes sich durch das Erscheinen der tiefblauen 
F arbę anzeigt, wird spektrophotom etr. untersucht, indem die L ichtabsorption 
bei 6100 A quan tita tiv  verfolgt wird. Durch Mischen aquim olekularer Lsgg. w ird ein 
Absorptionsmaximum aufgefunden, das der R k. Cu++ +  4 Py  [CuPy4]++ ent- 
spricht. D urch weiteren Zusatz einer K om ponenten (u. V erdunnungsvariation) wird 
die K onstanto dieser R k. u. dam it die S tab ilita t des Komplexes bestim m t, indem die 
m azim ale Menge des gebildeten Komplexions fu r jede Reihe aus der maxim alen L icht
absorption abgelesen w ird. Die Gleichgewichtskonstante liegt bei ca. 3 ,1 -10-4. D a 
diese fur das Cu-Ammoniakion 5 -10_1°, fiir das Cu-Athylendiaminion 1,6-10“ 8 betriigt, 
zeigt sich, daB die S tab ilita t des Cu-N-Komplexions m it wachsender GroBe des Radikals 
abnim m t. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 99— 100. 16/7. 1930.) B e u t l e r .

A. H. Pfund, Wismutschwarz und seine Anwendungen. Wiihrend die elektrolyt. 
H erst. von diinnen Film en von P latin- u. Nickelscliwarz sehr schwierig ist, gelingt es 
leicht, durch Verdampfen im Vakuum W ismutschwarz herzustellen. Die Absorptions- 
eigg. sind sehr giinstig, so daB es yorteilhafte Anwendung fiir MeBinstrumente, wie. 
Thermosaulen u. Radiom eter, findet. Die H erst. eines Bolometers w ird beschrieben. 
Die H erst. derartiger sehwarzer Filme gelingt auch m it anderen Metallen, wie z. B. einer 
Legierung von Gold u. Silber. (Rev. scient. Instrum ents 1. 397—99. Ju li 1930. B alti
more, Univ.) T r o m e l .
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L. M. Dennis und W. I. Patnode, Oermanium. X X X IV . Trimethylgermaniwn- 
bromul. (X X X II. ygl. BRIG G S, C. 1930- I. 1610.) Wiihrend halogen i.sicr to A rylderiw . 
von Go mehrfach dargestellt wurden, kannto m an entsprechonde A lkylderiw . bisher 
noch nicht. Vff. stellon Go(CH3)3B r aus Ge(CH3)4 u. H B r durch Rk. iibor A lBr3 in  
geschlosscner A pparatur dar, u. reinigen es durch Dest. Farblose olige FI. m it terpentin- 
artigem  Geruch. F. —25°, Kp. 113,7°. d is =  1,544; das Mol.-Gew. im Dam pfzustande 
is t oinfach. Brechungsindex bei 18° =  1,4705. Dam pfdruck: log10 p — — 1956-1 / T +  
7,912. M it W. bildet sich H B r u. eine m it H 2S nich t zersotzbare Ge-Verb. 
[Ge(CH3)3OH ?]. M it NH 3 scheint sich ein Ammin zu bilden, das fluchtig u. m it W. leicht 
hydrolysierbar ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2779— 82. Ju li 1930. Ithaca  [New 
York], Cornell Univ.) K ł e m m .

W. Manchot und E. Enk, Uber eine Verbindung des einwertigen Rutlieniums. 
(Vgl. M a n c h o t  u . D u s in g , C. 1 9 3 0 - 1. 3661.) Bei Einw. von CO auf .Rw-Mohr un ter 
D ruck boi ca. 180° en tstand neben geringen Mongen eines gelblich-orangefarbenen, 
in  schónen langen N adeln krystalhsierenden Carbonyls ein griines, ahnlich wie Fe(CO)4 
gefarbtes Carbonyl, n ich t das braune Pulyer yon M ond  u . W a l l i s  (C. 1 9 2 2 . I I I .  133); 
die griine Substanz enth ielt R u u. CO, w ar aber schwer reproduzierbar. Bei Einw. 
yon CO un ter hohem D ruck auf RuCl3 wurde wioder das krystallisierte, gelbliche Ru- 
Carbonyl chlorfrei in  kleincr Monge, bei Druckeinw. von CO auf R u J 3 dassolbe Prod. 
neben R uJ^C O )^  erhalten. Dio Einw. von CO auf R uB r3 beginnt un ter gewóhnlichem 
D ruck boi ca. 220°, erreicht ein M asimum bei 270—290° u. fiih rt langsam, aber zicmlich 
gu t zu R uB r2(CO)2; un ter starkem  CO-Druck dagegen bei 185— 188° yollstandige 
Umwandlung in RuBr(CO) m it 1-wertigem Ru. Frisch dargestellt farblos u. krystallin. 
Beim Aufbewahren uber P 20 5 nach wenigon Stdn. rótlicher Anflug, der beim Stehen 
im geschlossenen GefaU bei Zimmertemp. neben W. wieder yerblafit, schon nach 
~  1 Stde. jedoch zerflieBt die Substanz; nach liingerer Einw. des W .-Dampfs un ter 
Abschcidung dunkelbrauner Flocken Zers. In  k. absol. A. w l.; beim Verdunsten des 
A. un ter geringer Zers. krystallisiert zuruckgewonnen. Von HC1 beim Erw arm en 
unter Zers. gel. Ammoniakal.-alkal. A gN 03-Lsg. g ib t zuorst eine gelblicho Fallung 
u. w ird dann sehwarz; aus dem Nd. ex trah icrt H N 0 3 Ag un ter Zuriickbleiben von R u. 
Ein N O-Strom nim m t oberhalb 220° CO m it. Beim E rhitzen im Reagensglas Zers. 
unter Gasentw. u. Bldg. eines Ru-Spiegels, beim E rhitzen im CO-Strom bei 200° 
Spaltung in  R u u. R uB r2(CO)2; bei Beimischung von trockenem B r2 zum CO-Strom 
entsteht beim E rhitzen nur R uB r2(CO)2. W ird RuBrCO im N 2-Strom  erhitzt, subli- 
m iert R uB r2(CO)2 un ter Zuriickbleiben von Ru. — Verss. m it P'lCl2 u. PtClx lioferten 
bei 140° n u r P tC l2(CO)2 neben etwas P t, bzw. bei PtCI4 ohne P t  oder P t  nu r in  Ggw. 
yon Feuchtigkeit; boi PtC l4 bei Óffnen des A utoklaven starker Geruch nach C0C12. 
(Ber. D tsch. chem. Gos. 6 3 . 1635—38. 9/7. 1930. Munchen, Techn. Hochsch.) K r u g e r .

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
L. J. Spencer, Mineralogische Cliemie. Fortschrittsberich t fiir 1929. (Annual 

Reports Progress Chem. 2 6 . 253—75. 1930.) B e h r l e .
Josef Krenner, Mineralogische Mitteilungen aus Ungarn. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II . 1054.) 

Krystallograph. Untcrss. an Zirkon, Sm ithonit von Rczbanya, Vesuvian von Csikloya 
u. P rehnit von Tiszafa (E ibental). (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A 1 9 3 0 .  
112—17.) E n s z l in .

Josef Krenner, Mineralogische Mitteilungen aus Ungarn. (Vgl. yorst. Ref.) 
Ais weitero M ineralien werden beschrieben Orthoklas von Csik]ovii, A north it vom 
Aranyer Berg u. Gold yon Verespatak. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., A bt. A 1 9 3 0 .  
251—55. B udapest.) E n s z l in .

R. Hocart, uber die Bestimmung der Gitterlconstanten des Boleits, des Pseudo- 
loleits und des Cumengeits. D rehkrystallaufnahm en zeigen U bereinstim mung m it den 
Angaben F r i e d e l s  (vgl. C. 1 9 3 0 . II . 1355), daB Boleit u. Psoudoboleit tetragonal 
sind. (Ztschr. K ristallogr. K ristallgeom etr., IĆristallphysik, K ristallehem . 74. 20—24. 
Juni 1930. StraBburg, Uniy.) _ TROMEL.

F. Zambonini und A. Ferrari, tlber die Identitdt der Krystallstruktur des Can- 
crinits vom Monte Somma m it dem von Mies. Die róntgenograph. Unters. des Cancrinits 
vom Monte Somma ergibt a0 — 12,73 A, c„ =  5,10 A, Vol. der Elem entarzelle 715,7 A3. 
Aus den opt. Da ten folgt die Id e n tita t dieses Cancrinits m it denen von Mies u. yom 
Laacher See tro tz  des hoheren Ca- u. des wesentlich geringeren W .-Geh. Ais allgemeine
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Form elfiir dieCancrinite nim m tVf. diefolgcnde an : 3(N a2, Ca)Al2Si20 8-1,5 (Na2, Ca)C03 
n H aO (n =  0,75—5,4) in tlbereinstim m ung m it den synthet. Verss. von E i t e l . (A tti 
R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 11. 782—88. 4/5. 1930.) R . K . M u l l e r .

Maria Settele, Uber Natronsalpeter und seine Aufwachsung au f Calcit. Eingehendo 
Beschreibung von Ziiohtungen von N atrium nitratkrystallen  u. W iedergabe der beob- 
achteten W aehstumsformen beim Aufwaehsen auf Glasunterlagen. Die orientierte 
Verwachsung von N atronsalpeter auf Calcit wurde eingehend untersucht, u. die Ab- 
weichungen von der vollkommenen Parallelorientierung gemessen. E s gelang auch, 
orientierte Aufwachsung yon N aN 0 3 auf den anderen Carbonaten der Calcitreihe nach- 
zuweisen. (Neues Jahrb . Minerał, Geol., Palaont. A bt. A. 61. 227—76. 1930. Heidel
berg, K rist.-m in. In s t. v. V. Go l d s c h m id t .) T r o m e l .

Wilhelm Georg Simon, Absorption, Dispersion und Farbanderung des Zirkons. 
Um die durch Erhitzen.oder durch yerschiedene A rtcn von Bestrahlungen yerursachten 
Farbanderungen des Zirkons zu yerfolgen, wird die Absorption des sichtbaren u. ultra- 
yioletten Lichtes untersucht. Die Messungen wurden m it einem Spektrophotom eter 
nach Gl a n  im sichtbaren Spektralbereich ausgefuhrt. Im  kurzwelligen sichtbaren 
u. dem anschlieBenden u ltrayioletten  Gebiet w ird der Beginn der kurzwelligen A b
sorption festgestellt. Dio Lichtbrechung verschiedener Zirkone wurde bei Zimmertemp. 
bis zur kurzwelligen Absorption nach der Prism enm ethode gemessen. (Neues Jah rb . 
Minerał., Geol., Palaont. A bt. A. 61. 165—-226. 1930. Ham burg, Univ.) T r ó MEL.

Eduard Enk, Uber die Entstehung des Kaolins und Kaolinits. (Vgl. C. 1930. I I .  537.) 
Analog der Specksteinbldg. n im m t Vf. fiir die Kaolinbldg. einen entsprechenden Verlauf 
an. U nter der katalysierenden Wrkg. der in den Feldspaten enthaltenen Na-, K - u. 
Ca-Salzen vermag C 02 in  wss. Lsgg. die Feldspate aufzuspalten. Bei dieser Spaltung 
entstehen Doppelyerbb. eines W .-haltigen Silicats der Form el A l(Si03)3-H 20 . Bei 
weiterem H inzu tritt von W. erfolgt eine Hydrolysierung, welche uber die Bldg. von 
Na-Al-Doppelcarbonaten ein Kieselsauregel, in welchem eine elektrovalentc Menge 
Alum inium hydrosyd in  molekulardisperser Form  yerteilt ist, ergibt. Aus diesem Gel- 
gemisch en tsteh t durch Austrocknung der Kaolin, aus dem sich w eiterhin durch chem. 
R kk., hervorgerufen durch erhóhte H-Ionenkonz., der krystalline K aolinit bildet. Die 
an  den Oberflachen der Kieselsaureteilchen adsorbierten Al-Ionen bilden bei diesem 
Vorgang zunachst kein Al-Silicat, diese Substanz en tsteh t erst dann in  nachweisbarer 
Menge, sobald ihre Bildungswarme hinreicht, um die bestehende Gitterenergie zu iiber- 
winden. Diese Aktiyierungswarme wird auf dem Umwege iiber Zwischenbildungen in 
mehreren Teilstufen leichter aufgebracht u. durch K atalysatoren verm ittelt. (Kolloid- 
Ztschr. 51. 356—59. Jun i 1930. Munchen.) K l e v e r .

Leo Koch, Uber das System  Wollasionit-Anorthil-Pyroxen. (E in  Beiirag zur 
K enntnis der Schlacken.) Ausgehend yon der Beobachtung der Paragenese W ollastonit, 
A northit, Pyroxen u. eines weiteren, noch unbekannten Ca-Al-Silicats in  Schlacken, 
dic aus B raun- u . Stcinkohlenasche verschmolzen waren, wurden die Schmelzgleich- 
scwichte zwischen W ollastonit-Anorthit-D iopsid untersucht, die ein Teil des Systems 
Ś i0 2-Ca0-M g0-Al20 3 sind. Der Schnitt CaSi03-Anorthit-Diopsid is t dabei n ich t streng 
kongruent tem ar, laBt sich aber in  erster N aherung so behandeln, u. ergibt ein teroares 
E utektikum  der drei Komponenten. E ine vierte K rysta llart enteprcchend der Schlacken- 
paragenese wird n ich t festgestellt. Die Versuchsergebnisse werden auf die Unterss. der 
techn. Schjackenprozesse angewandt. (Neues Jah rb . Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 
61. 277—320. 1930. Koln, Mineralog.-Geolog. Inst. d. Univ.) T r o m e l .

H. 0 ’Daniel, E in  neues Tamomtzilvoricommen von Tsumeb-Otavi und die Frage 
der wechselseitigen isomorphen Vertreiung von Ca und Pb. Die Tam ow itzitkrystalle er- 
weisen sich ais n icht einheitlich zusammengesetzt. E s handelt sich n ich t um  homogene 
Blei-Calcium-Carbonatmischkrystalle, sondern blciarme u. bleireichere Schichten 
wechseln m iteinander ab. An einer Reihe von Ca-Salzen wird die isomorphe V ertretbar- 
keit des Ca durch P b  untersucht, aber nur das Form iat zeigt Pb-Aufnahme, allerdings 
ohne den schichtenartigen Aufbau. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeom etr., K ristall- 
physik, Kristallchem. 74. 333—62. Ju li 1930. Munchen, Mineralog.-Geolog. Inst. 
Techn. Hochsch.) T r ó MEL.

Georg Frebold, Uber die Tcinetische Meiamorphose der Erze. Eine grundsalzliche 
Untersuchung. (Vgl. C. 1930. I I .  899.) D urch die E ntdeckung des Magnetkieses 
in  dem Rammelsberger Erzlager veranlaBt, w ird die U bertragung der durch die Gefiige- 
analyse der Gesteine gewonnenen Anschauungen iiber die kinet. Metamorphose auf 
die S tn ik tu r u. T es tu r der Erze yersucht. Die in  der Metallographie entw ickelten
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Anschauungen iłber R ekrystallisation u. F aserstruk tur w erden zur Priifung des Ver- 
haltnisses der Deform ationen in  Gesteinen u. E rzen herangezogen. Auch Entm ischungs- 
erscheinungen scheinen fiir Erze kennzeichnend zu sein. F iir U bertragung der Tiefen- 
zonengliederung is t genaue U nters. der Nebengesteine notwendig. Bei einer Reiho 
yon L agerstatten  is t danach dio Moglichkeit der Metamorphose gegeben. (M itt. Abt. 
Gesteins-, Erz-, Kohle- u . Salz-Unterss. Prouss. Geolog. Landesanstalt 1928. N r. 5. 
1— 44. H annover.) T r o m e l .

W. I. Wlodawetz, Olimmerlagerstatten am Kar-Flusse. (Minerał. Rohstoffe [russ.: 
Mineralnoje Ssyrje] 5. 542— 48. 1930.) S c h o n f e l d .

S. L. Danilow und N. W. Baryschew, Kawuater Schwerspatlagerstatte. Eino 
D urehschnittsprobe des B aryts enthielt 64,90% BaO, 0,03%  F e20 3 u. 1,3%  S i0 2. 
(Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 5. 539-—42. 1930.)" S c h o n f e l d .

B . J .  M erenkow , Talower Chry solił-Asbestlagerstatte im  Ural. D er Clirysotil- 
Asbest aus Talów is t griin gefarbt; Pleochroism us: gelblichgriin, (nml, n pl) griinlich-
gelb. D er nach der Im mersionsm ethode bestim m te Brechungsindex ergab n„ =  1,548, 
»mi, «*! =  1,535. Zus.: SiO, 42,42, A1,0, 0,62, Fe20 3 1,46, FeO 0,39, MgO 40,05, 
CaO 0,0, N a20  +  K 20  0,12, T i0 2 Spuren, Mn O 0,04, S 03 0,25, NiO 0,24% ; Gluhyerlust
1,19% . M ittlere Temp. der Konstitutions-W .-Abgabe 698°. ZerreiCfestigkeit der un- 
deformierten Asbestfaser K ,  =  185 ±  10 kg/m m 2. Die H auptm enge der Talower 
Asbestfunde is t ąualita tiy  minderwertig. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje 
Ssyrje] 5. 465— 74- 1930. Moskau.) S c h o n f e l d .

S. L. Danilow und N. W. Baryschew, Lagerstatten der „Nishnjaja Kwaissa": 
Beschreibung der Bleierz-Lagerstatte am  Flusse N ishniaja Kwaissa. Die mkr. Unters. 
ergab folgende Zus. der Erzm ineralien: Bleiglanz, Zinkblende, Chalkopyrit u. P yrit, 
Anglesit, Brauneisenerz, Cerussit u. Smithsonit. Die Adermineralien bestehen aus Quarz 
u. Calcit. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 5. 492—504. 1930.) S c h o n f .

S. L. Danilow, F. I. Abramów und N. W. Baryschew, Lagerstatten der „Werch- 
njaja K waissa“. (Vgl. vorst. Ref.) Es werden die Zn-Pb-Erzlagerstatten der oberen 
Kwaissa beschrieben. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 5. 504—26. 
1930.) S c h o n f e l d .

A. J. Jakowlew, F. I. Abramów und S. L. Danilow, Lagerstdtte Skaty-Kom  
(Dwalta). D as(kaukas.) E rz en thalt Oalenit, Anglesit, Cerussit, Chalkosin, Chalkopyrit, 
P yrit u. Quarz u. Calcit; am meisten sind die -PŁ-haltigen Mineralien verbreitet. (Minerał. 
Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 5. 526— 39. 1930.) S c h o n f e l d .

P. P. Budników, Untcrsuchung der Tschassow-Jar-Tone. E s wird iiber die Zus. u. 
die Eigg. der yerschiedenen Tonsorten des Tschassow-Jar-Gebiets berichtet. (Minerał. 
Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 5 . 597—610. 1930.) S c h o n f e l d .

[russ.] Nikolai Alexandrowitsch Djukalow, Magnesit. Moskau: USSR.-Wostłiandelskammer
1930. (78 S.) Rbl. 0.75.

W ładimir Iwanowitsch Wernadski, Geochemio in ausgewalilten Kapiteln („Occrki Geochimii'1).
Aus d. Russ. von Ernst Kordes. Leipzig: Akademischo Verlagsgesełlschaft 1930. (X II,
370 S.) gr. 8°. M. 23.— ; geb. M. 25.—.

D. Organische Chemie.
W. N. Haworth und E. L. Hirst, Organische Chemie. Teil I. Aliphatische 

Abteilung. Fortschrittsberich t fiir 1929. (Annual R eports Progress Chem. 2 6 . 74— 115. 
1930.) B e h r l e .

G. M. Bennett, Organische Chemie. Teil I I .  Homocyclische Abteilung. F o rt
schrittsbericht fiir 1929. (Annual R eports Progress Chem. 2 6 . 115— 51. 1930.) B e h r l e .

S. G. P. Plant, Organische Chemie. Teil I I I .  Heterocyclische Abteilung. F o rt
schrittsbericht fiir 1929. (Annual R eports Progress Chem. 2 6 . 152—84. 1930.) B e h r l e .

Christopher Kelk Ingold und Charles William Shoppee, Vber die rdumliche 
Anordnung der einzelnen Valenzen des Altens. N ach F a l t i s  u . M itarbeitern (C. 1922 .
I I I . 716. 1 9 2 7 . I I .  1143. 1 9 3 0 . I .  2541) kann m an Allentetracarbonsdureester durch 
Behandlung yon Brom dicarboxyglutaconsaureestem  m it Ag20  in  h. A. oder Aceton 
darstellen. Diese A llentetracarbonsaureester, dereń N atu r den Vff. schon seit langerer 
Zeit zweifelhaft erschien, haben aber n ich t diese K onst.: Durch Einw. yon Ag20  auf 
Brom dicarboxyglutaeonsaureathylester in  A. u. Eindam pfen der Lsg. erhalt m an 
nicht A llentetracarbonsaureester C15H 20O8, sondem  den E ster C30H 42O16 (I; F . 86°)
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. (C1HłO ,C ),ę-C H  : CfCO^C.jHJj C2H 60 jC -C  : C H -C-CO jC jH j
(CsH 60 3C)sĆ -C H  : C(C02C2H6), 0 Ć - 0 - C - 0 C sH6

yon G u t h z e i t  u . H a r t m a n n  (Journ . prak t. Chem. [2] 81 [1910]. 329), dessen K onst. 
durch Hydrolyse zu den E stem  C26H ,.,0 16 u. C20H 2GOJ2 ( G u t h z e i t  u . H a r t m a n n )  
bewiesen wurde. D urch Einw. von Ag20  u. D est. der Rk.-Lsg. u n te r verm indertem  
D ruck soli nach F a l t i s  ebenfalls Allen tetracarbonsiiureester entstehen; auch hier 
liegt ein Irrtum  vor; cs wurde gefunden, daB der E ster I bei der D est. zers. wird u. 
hauptsachlich in den bei 93° schm. E ster Et ( G u t h z e i t  u . D r e s s e l ,  B er.D tsch.chem . 
Ges. 2 2  [1889]. 1421) iibergeht, don F a l t i s  wiederum fiir A llentetracarbonsaureester 
gehalten ba t. DaB un ter den yon F a l t i s  angewandten Bcdingungen Ag20  scheinbar 
ais Red.-M ittel w irkt, is t leicht zu erklaren; im Anfang der R k. entstehen Acetaldehyd 
u. Ag; letzteres w irkt offenbar auf B rom dicarbosyglutaconester wie Na. — Die Yerss. 
von F a l t i s  beweisen also nach diesen Ergebnissen nicht, daB die Valenzen des Allens 
in  einer Ebene liegen. — Verb. C'30H42O16 (I). Aus a-Brom-a,-/-dicarboxyglutacon- 
sauretetraathylester u . Ag20  in  A. nach Eindam pfen der filtrierten  Lsg. Tafeln aus 
A.-Lg. F . 86°. D urch alkal. H ydrolyse en ts teh t der saure Ester C2&HMOxti (F . 192° 
[Zers.]), durch saure H ydrolyse der saure Ester C20H 26Oi2 (aus W . T rihydrat, F . 152°). —  
6-Alhoxy-tx-pyron-3,5-dicarbonsauredialhylester (II). Aus I durch D est. im Yakumm 
oder durch Umsetzung von B rom dicarbosyglutaconsaureester m it Ag20  in A. u. Dest. 
der Rk.-Lsg. K rystalle aus A.-Lg., F . 93°. G ibt m it h. HC1 G lutaconsaure, m it k. 
verd. N H 3 2-Oxy-6-dthoxypyridin-3,5-dicarbomsduredidlhylester (F . 159— 160°), der m it 
N aO H  2-Oxy-6-dthoxy-3,5-dicarbonsdure (F. 182° [Zers.]) liefert. (Journ . chem. Soc., 
London 1 9 3 0 . 1619—-22. Ju li. Leeds, U niv.) OSTERTAG.

L. Bermejo und L. Blas, Elektrosynthesc von Kohlenwasserstoffen. I I .  M itt. (I. ygl.
C. 1929. I I .  712.) Wiihrend die bisherigen Angaben iiber die R k.-Prodd. bei der Elck- 
trolyse der Propionsaure sich zum Teil s ta rk  widerspreclien u. in  allen Fallen B utan 
nur in  sehr geringer Menge erhalten  wurde, gelang es Vff. durch Elektrolyse einer 
gesatt. Zn-Propionatlsg. eine fa s t quan tita tivo  Ausbcute an B utan  zu erhalten.

V e r s u c h e .  Das ElektrolysiergcfaB entsprach dem in der I .  M itt. (1. c.) ver- 
wendeten. Die K athode bestand aber diesmal aus Hg. Ais E lek tro ly t diente eine gesatt. 
Lsg. yon Zn-Propionat, der noeh iibcrschussiges P rop ionat zugesetzt wurde, dam it 
die FI. ste ts gesatt. bleibt. Die Temp. soli 20° n ich t iibersteigen, die Strom diclitc betrug
10 Amp. pro dm 2. Die Strom ausbeute is t sehr gut. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 
28. 706—08. 25/6. 1930. M adrid, F acu ltad  de Ciencias, Organ.-chem. Lab.) W i l l s t .

W. A. Lott und W. G. Christiansen, Katalytische Dehydrogenisierung ron Iso- 
propylalkohol. W ird Isopropylalkoholda.m-pt bei 400° iiber einen m it Tiegelgraphit- 
stucken yersehencn eisernen Ofen geleitet, so en ts teh t in q u an tita tiver Ausbcute 
Aceton (vgl. T r a u t z ,  W in k l e r ,  C. 1 9 2 3 .1. 1213). (Journ . Amer. pharm az. Assoc. 19. 
570—71. Ju n i 1930. Brooklyn, New York.) ScHONFELD.

A. W. Laubengayer und R. H. Fleckenstein, Zinkdiathyl. Reinigung, Eigen- 
schaften, Handhabung. Nach weitgehender Reinigung durch F raktionierung in  einem 
Yakuum app. werden die folgenden K onstanten des Zinkdiathyls bestim m t: DD . : 
5,553 g pro 1 (berechnet 5,512 g); D. der FI.: 1,1826 bei 18°; der Dampjdruck laBt sich 
darstellen durch: log10 P  (mm) =  (—2080/T) +  8,209; K p .: 117,3°; F.: —39°. Es 
wird eine brauchbare Methode zum Aufbewahren u. zur quan tita tiven  H andhabung 
des Zinkdiathyls besclirieben. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 191. 283— 88. 2/8.1930. 
Ith ak a  [N. Y.], Dep. of Chem. of Cornell Uniy.) L e s z y n s k i .

Samuel Chechik, Bildungswarme der Chloralalkoholate. Vf. h a t die beim Versetzen 
von Chloral m it aąuim olekularen Alkoholmengen eintretende Tem p.-Erhohung ge- 
messen. — Beim Versetzen yon 3,2 ccm Chloral m it 1,14 g absol. CHzOI!. stieg die 
Temp. auf 56,9°. F . des R k.-Prod. 51,5°. N ach 7 M onaten aus H ep tan  um krystallisiert 
sank der F . auf 46°. — 3,2 ccm Chloral +  1,57 g absol. A . geben eine Temp.-Erhóliung 
auf 61,2°; F . des R k.-Prod. 55— 58°. F . des naeh 6 M onaten aus H eptan  um krystalli- 
sierten  Prod. 61°. —  Bei Zusatz yon Propylalkohol usw. wurden folgende Temp.- 
Erhóhungen beobachtet: 3,2 ccm Chloral +  2,05 g. Propylalkohol: 62,9° (Prod. bleibt 
fi.-). — Chloral +  sek. Propylalkohol: 53,7° (F . des R k.-Prod. 49° aus H eptan). — 
Chloral +  n.-Butylalkoliol: 58,1°; F . des R k.-P rod. 56,5° (aus H eptan). —  Chloral +  
Isobułylalkohol: 57,2°; k rystallisiert nicht. —  Chloral -f- sek. Butylalkohol: 52°. — 
Chloral +  tert. Butylalkohol: 14,75°; F . des R k.-Prod. 52° aus H eptan . — Chloral 
+  prim. n.-Amylalkohol: 50,6°; krystallisiert nicht. — Chloral +  prim . Isoamylalkohol:
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56,5°; F . des R k.-P rod. 55° aus H eptan . —  Chloral +  Methyl-n-propylcarbinol: 53,4°; 
b leib t fl. — Chloral +  seJc. n.-Amylalkohol (Diathylcarbinol): 42,9°; bleibt f 1. —  Chloral +  
terl. Amylalkohol: 27,1°; das Rk.-Prod. bleibt fl. u. liefert aus H ep tan  K rystalle  
vom F . 68°. —  3,2 ccm Chloral +  3,45 g pritn. n.-Hexylalkohol: 48,8°; krystallis iert 
nicht. —  Chloral +  Methyl-n.-butylcarbinoU  45,6°; bleibt fl. —  Chloral -f- Dimethyl- 
n-propylcarbinol: 23,4°; R k.-Prod. fl. u. liefert aus H ep tan  K rystalle vom F . 47°. 
(Journ . Amer. pharm az. Assoc. 19. 320—25. A pril 1930.) SCHÓNFELD.

H. D. Hinton und J. A. Nieuwland, E in  neues Verfaliren zur Herstellung von 
Acetalen. I I .  Acetale von monóhydrisclien Alkoholem. (I. vgl. C. 1930. I. 2870.) Durch 
K ondensation von Acetylen m it einwertigen Alkoholen u n te r Ver\vendung von B F 3 in  
CH3OH m it HgO ais K atalysator wurden Acetale nach folgendem Rk.-Schema er- 
lia lten : CH3OH +  HC • C H — -y  CH3— O—C H : CH2 — ->■ (CH30 )2CH—CH3. Dar-
gestellt wurden an Acetalen des AcetaMehyds das Dimethylacetal, K p. 64— 65°; Diathyl- 
acelal, K p. 101-—102°; Dipropylacetal, K p. 146— 148,5°; Diisopropylacetal, K p. 82 bis 
84°, (Z25., =  0,7855, n D26 =  1,3790; Di-n-butylacetal, K p. 197— 198°; Di-sek.-bulylacetal, 
K p .16 55— 60°, n D29 =  1,3965; Diistibutylacetal, K p. 168— 169°; Di-n-amylacdal, 
Cl2H 260 2, K p .jC 114— 116°; Bis-[isobutylcarbinyl]-acelal, Ci2H 20O„, K p. 210— 211°; 
Bis-[sek.-butylcarbinyl\-acetal, C12H 260 2, K p. 205— 206°; Bis-[methylpropylcarbinyl]- 
acetal, K p. 120— 123°, rZ244 =  0,8128, nu24 =  1,4069; Bis-[methylisopropylcarbinyl]- 
acetal, K p. 142— 145°, nn2? =  1,4095; Bis-\diathylcarbinyl]-acetal, K p. 120—121°, 
rf2,4 =  0,8120, no27 =  1,4050; Bis-[dimethyldlhylcarbinyl]-acetal, K p. 90— 93°, d264 =
0,8278, nn26 =  1,39 65; Bis-[methyldidthylcarbinyl]-acetal, K p. 96— 99°, nj)23 =  1,3872; 
Bis-[triathylcarbinyl]-acetal, K p. 114— 116°, nn28 =  1,41 35; Bis-[methyldthylbutylcarbi- 
nyl\-acetal, K p. 125— 128°, n n25 =  1,4145; Diallylacetal, K p .10 90— 93°; Bis-\teirahydro- 
furylcarbinyl]-acelal, C12H 22Ó4, K p .18 153— 155°, =  1,3700, no26 =  1,4563; Di-
cyclohexylacetal, C14H 20O2, K p .10131— 134°, du t =  0,9560, nn25 =  1,4651; Dibenzyl- 
acetal, C10H ]8O2, K p .16 187— 189°, d25t =  1,0455, no25 =  1,5397; Bis-[diphe>iylcarbinyl]- 
acelal, C2,H 20O2, K p .18 201— 202°, n D25 =  1,5545; Bis-[f}-phenyldthyV\-acetal, CI8H 220 2, 
K p .18 204— 205°, tf284 =  1,0180, no26 =  1,5302; Bis-[phenylmethylęarbinyl]-acetal,
K p .17 164— 166°, nn25 =  1,5365; Bis-[phenylathylcarbinyl\-acetal, K p .16 185— 187°, 
nn25 =  1,5495; Bis-[phenylmethyldthylcarbinyl]-acetal, K p .14 200°, nn25 =  1,5801; Bis- 
[triphenylcarbinyl]-acetal, C40H34O2, N adeln aus A., K p .,s 211°, F . 93°. —  Der K p. der 
aus te r t. Alkoholen erhaltenen Acetale lag im mer un ter dem K p. der betrcffenden 
Alkohole. In  fa s t allen Fallen hatten  die Acetale einen ausgesprochen a th . Geruch, sie 
waren stabil in  Ggw. von Alkalien, wurden aber durch verd. Sauren hydrolysiert. 
(Journ . Amer. chem. Soc. 52. 2892— 96. Ju li 1930. N otre Dame [Indiana], Univ.) B e i i r .

Hermann O. L. Fischer, Erich Baer und Leonhard Feldmann, tJber Enol- 
derivate des Acetols und M ethylglyomls. (Experim entell m itbearbeitet von Lucie 
Ahlstróm.) Vff. gewinncn E nolderiw . des Acetols u. des Mcthylglyoxals aus don 
entsprechenden Cl- u. J-Verbb. oder Toluolsulfonaten durch Dest. m it Atzalkali, 
z. B. aus Acetonglycerin-a-chlorhydrin (I) das Isopropylidenpropen-2,3-diol (II): 

CH2—HC.-------|CHa CHj^Cr— —,CH,
d )  Cl 0 ' ^ >  ( i i)  d

C— C I
oL Jo

c
C II, H3C'— '""C H J

Analoge Yerbb. m it dem R est des Form aldehyds, Acetaldchyds u. Benzaldehyds 
an Stello des Acetonreśtes sind ebenfalls dargestcllt worden. Die E nolderiw . geben 
die fiir A thylenverbb. typ. Rkk. Oxydation m it Benzopersaure oder besser m it Blei- 
te traco ta t fiihren zu D eriw . des a,a'-D ioxyacetons, z. B. zum l,2-Diacetyl-2,3-iso- 
propylidenpropan-l,2,2,3-tetrol, leicht verseifbar zum M onoacetyl-a,a'-dioxyaceton. 
Schwierig is t die Uberfiihrung dieser Verb. in freies D iosyaceton. Analog wird das 
im folgenden Ref. beschriebene Toluolsulfonat des Glycerinaldehydcyclomethylaeetals 
(III) in  das Cyclometliylacetal des Methylglyoxalenols (IV) verw andelt:

(III)
CH,-------------CH—CHOCH. KOH CHS= C — C H O C H ,
i ’ (IY) -

o . s o 2- c 7h 7 o  | s L o
u. dies zum freien M ethylglyoxal verseift. Red. fiihrt zum M ethylcycloacctal des 
Milchsśiurealdehyds, das zum Vergleich auch aus M ilchsaurealdehydacetat iiber Brom- 
milchsaurealdehyd wie iiblich dargestcllt wurde. Verss. betreffs des biochem. Verh. 
von IV, eines Mcthylglyoxals m it asymm. C-Atom, sind noch im Gange.
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V e r  s u  o h  e. Isopropylidenpropen-2,3-diol, C6H 10O2 (II). Aus I durch 2-std. 
E rh itzen  m it Atzkali. K p .,50 104— 106°, nn20 =  l,422i. E n tfa rb t chloroform. 
Bromlsg., 7 io 'n - H 2S 0 4 yerseift zu Acctol, bestim m t ais Osazon, F . 145°. Benzo- 
persaure oxydiert zu a,a'-D ioxyaceton, F . 79— 81°, identifiziert ais Glycerosazon 
(F . 132°), D ibenzoat (F. 120,5— 121) u. ais Acetonyerb. (F. 168—169°). — Propylen- 
glyJcol, C3H 80 2. A us vorst. Verb. m it H 2 m it N i-K atalysator in A. im heizbaren Auto- 
klaven u. Verseifcn der Acetonyerb. m it HCl. K p.os 61— 62°, nu18 =  1,4319, n j r 1 =  
1,4310. — l,2-Diacetyl-2,3-isopropylidenpropan-l,2,2,3-telrol, C10H 16O8. Aus II  m it 
B leitetracetat in Bzl. 91%  d. Th., in  Eg. 33%  d. Th. K p.lrl 105— 107°, K p .0i8 98— 103°, 
no18-6 =  1,4327, no20,5 =  1,4320. — Monoacelyl-a.,u.'-dioxyacelon, C5H 80.]. Aus dem 
vorigen m it 12,5%ig. Essigsaure. K p .0,3_„i2 80—82°. M it B aC03 yerseift: a,a'-D ioxy- 
aceton, F . 75— 80°, identifiziert ais Glycerosazon (F. 132°) oder ais Diacelyl-a,a'-dioxy- 
acelon, C7H 10O6. Aus der Monoyerb. durch 2-tagige Einw. von A cetanhydrid u. Pyridin. 
K rystallo aus A., F . 48— 48,5°. — Formalpropen-2,3-diol, C4H 60 2. Durch 3-std. E r
hitzen auf 110—115° von Form alglycerin-a-chlorhydrin m it KÓH. K p .-58 93— 95°, 
nn20 =  1,4336. 30%ig. H 20 2 g ib t D iform alperoxydhydrat, sonst Verh. wie bei II. — 
1,2-Dibromformalpropan-2,3-diol, C4H 0O2Br,. Aus vorst.Y erb. m it Brom in reinemClilf. 
(Kiihlung). K p .15 85— 88°. Sehr zersetzliche gelbgriine FI. M it Ag-Acetat in  Eg. 
nur in schlechter Ausbeute: l,2-Diaeetyl-2,3-form alpropan-l,2,2,3-tetrol (s. unten). — 
Quatemares Pyridinium salz des Formal-l,2-dxbrompropan-2,3-diols, C9H n 0 2N Br2. Aus 
dem Dibrom kórper in  Chlf., ohne ihn zu isolieren, durch Pyridin (Wasserkiihlung), 
K rystalle aus A., F . 130°. ■— 1,2-Diaceiyl-2,3-formalpropan-l,2,2,3-tetrol, C8H 120 6. 
Giinstiger ais D arst. aus dcm Dibrom kórper is t Einw. yon B leitetracetat auf Form al- 
propen-2,3-diol in  Bzl. wie bei analoger Acetonyerb. K p .0l5_0i0 96,5— 97,5°, no19,6 =  
1,4390, nn22 == 1,4380, no23 =  1,4370. — Athylidenpropen-2,3-diol, C5H 80 2. Aus 
Athylidenglycerin-a-chlorhydrin m it K OH  wie friiher beschrieben. K p. 99— 103°, 
nn20 =  1,4226. F u r D arst. yon Athylidenglycerin-a-ehlorhydrin geben Vff. neue 
Vorschrift: Kondensation m it Acetaldehyd u. 84% ’g- Phosphorsaure (Buli. Soc. ohim. 
France [3] 21 [1899]. 276). —  Benzalpropen-2,3-diol, C10H 10O2. D arst. aus Benzal- 
glycerin-a-chlorhydrin wio oben. K p.0,e 73—74°, nn17,5 =  1,5341. — Cyclomelhyl- 
acełal des Methylglyozalenols (dimer. l-Meihoxy-l,2-glycido-2,3-propen), (C.,H90 2)2 (IV). 
Aus III durch Erhitzen m it K OH  auf 130°. Substanz dest. u. krystallisiert in  stark  
gekiihlter Vorlage. Rhomben, F . 55— 56°. Leicht fliichtig. M it Vioo'n - H 2S04 Methyl- 
glyoxal, isoliert ais Bis-[2,4-dinitrophenył]-hydrazon (F. 296°), identifiziert ais Phenyl- 
osazon (F. 144°). B k. m it Br?, K M n04. Keine Spaltung m it Emulsin! —  Milchsaure- 
aldeJiydcyclcmethylaceial, (C4Br80 2)o. 1. Aus yorst. Verb. m it H 2 in  Ggw. von Pd-B aS04- 
K atalysator in Eg. Lange Prismen, F . 112 °. Reinigung durch Sublimieren. Yio‘n - 
im Rohr zu Milchsaurealdehyd, nachgewiesen ais [p-Nitrophenyl]-hydrazon. Nadeln 
aus A. (F. 127— 128°). 2. Aus Brommilchsaurealdehyd (s. unten) m it Ag2C03 u. Methyl- 
alkohol, Prismen, F . 107— 108°. Misch-F. m it der nach 1. erhaltenen V erb .: 107— 111°. — 
BrommilclisaureaMehyd, (C3H 5OBr)2. Aus dimer. A cetat des Milchsaurealdehyds 
(F. 128—130°, aus Aldehyd +  A cetanhydrid in Pyrid in  [C. 1927. I . 1816]) u. HBr- 
Eg. Lange SpieCe, F . 76—77° oder 79—81°. N icht haltbar, empfindlich gegen Feuchtig- 
kcit! (Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 1732— 14. 9/7. 1930.) A. H e l l e r .

Hermann O. L. Fischer und Erich Baer, U ber Hydrazinoderivate, des Olycerin- 
aldehyds und Dioxyacełons. Vff. erhalten diese H ydrazinoverbb. durch E rsatz  der 
freien OH-Gruppen in  den Cyclomethylacetalen des Glycerinaldehyds (I) u. Dioxy- 
aectons (II) durch denToluolsufiorest u. Austausch dieses Restes gegen den des Hydrazins. 
Die Hydrazinyerbb. yerhalten sich gegen konz. HCl verschieden. Die von (I) g ib t 
ein Pyrazol, die yon (II) nur undefinierbare Zers.-Prodd. Rk.-Verlauf bei (I): Ver-

^  f  CHS—CH— C HO CH,]
(I) óh

bzw.

CH,----------- C H -C H -O C H , * CHa—C(ÓCH3)CH3- OH

H C = 0
H Ć-OH

H jĆ -N H -N H j

HCl
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erwarten. — Des weiteren wird die Form ulierung der dimeren Cycloacetalc besproohen. 
E ine Entsoheidung zwischen Assoziationsformel (I u. II) u. Dioxanformcl (I a  u. I I  a) 
fallt n icht.

V e r s u c h e .  p-ToluolsulfosaureeslerdesGlycerinaldehydcyclomethylacetals, Cn H 14• 
0 5S (vgl. vorst. Ref.). Aus Glycerinaldehydcyclomethylacetal (C. 1927. I I .  1341) 
durch 2-tiigiges Stehen m it p-Toluolsulfochlorid in  Pyrid in  (38°). Krystalle, F . m eist 
167— 169° (Zers.), schwankt zwischen 162— 170°. — Ilydrazinocycloinethylacetal des 
Glycerinaldeliyds, C,,H10O2N 2. D urch 26-std. E rhitzen von yorst. Verb. m it H ydrazin 
auf 135°. K rystalle, F! 114,5—115°, leicht zersetzlich. Konz. HC1 gibt Pyrazol (F. 68,5 
bis 69°), identifiziert durch Misch-F. u. P ik ra t (F. 160,5°). — Benzaluerb. des Hydrazino- 
korpers, Cn H 140 2N2. Aus dem vorigen m it Benzaldehyd in  W.-A., F . 108°. —  p-Toluol- 
sulfocyclomethylacelal des Diozyacetons, Cn H 11OjS. Aus Dioxyacetoncyclomethyl- 
acetal wie die analoge Verb. (s. oben). Lange Prism en aus Aceton. F . 112— 113° 
(Zers.). —  Hydrazinocyclomethylacetal des Diozyacetons, C4H 10O2N 2. Aus vorst. Verb. 
m it Hydrazin, dicke Prism en, F . 138°. —  Benzalverb. des Hydrazinokorpers, Cn H 140 2N 2.
F . 144,5— 1450. (Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 1744—48. 9/7. 1930.) A. H e l l e r .

Hermann O. L. Fischer und Erich Baer, Uber Acetonieren m it Aceton und  
Zinkchlorid. I I .  M itt. Acetonglycerinaldehyd. (I. vgl. C. 1 9 2 7 .1 .1672.) Die Acetonierung 
des Glycerinaldeliyds gelingt bei Anwendung von ZnCla ais Kondensationsm ittel. 
Ganz verd. Essigsaure yerseift leicht. — Vff. erhalten durch Kondensation m it schwachem 
Alkali aus Acetonglycerinaldehyd eine krystallisierte Diacetonhexose u. nach partieller 
Verseifung eine krystallisierte Monoacetonhexose. Der freie Zucker is t noch nicht 
krystallisiert worden. E r h a t verm utlich eine y e r z w e i g t e  K ohlenstoffkette, 
da  er kein Osazon liefert.

V e r s u c h e .  Acetonglycerinaldehyd (monomer. 2,3-Isopropyliden-2,3-dioxypropań-
1-al), C0H ]0O3. Naheres iiber die D arst. der sehr empfindlichen Verb. im Original. 
K p.j 30—35°. L. in  W., von 12%ig. Essigsaure yerseift. — Acetonglycerinaldehyd- 
diathylacetal, C10H 20O4. Acetonglycerinaldehyd m it O rthoam eisensaureathylester in 
A. in Ggw. von NH.,C1 1 Tag aufbewahren. Gewinnung durch fraktionierto Dest., 
swl. bis unl. in  W. — Diacetonhexose, CJ2H 20O6. D urch 40-std. Stehen von frisch dest. 
Acetonglycerinaldehyd m it Ba(OH)2. Im  Hochyakuum  einengen, m it K 2C 03 u. A. 
schiitteln u. A .-Riickstand fraktionieren. Bei 120— 125° u. 0,8—1,2 mm D ruck geht 
wasserhelles Ol uber, das z. T. krystallin  e rs tarrt. Aus Bzn. Prismen, F . 89,5°. — 
Monoac.ctonhexose, C9H ,6Oe. Aus yorst. Ol durch langeres Aufbewahren. Aus Athylen- 
chlorid steniformige Nadeln, F . 160— 161,5°. (Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 1749—53. 
9/7. 1930. Berlin, Chem. Inst. d. Uniy.) A. H e l l e r .

H. A. Schuette und Ralph W. Thomas, n- Valerolacton. I I I .  Seine Darstellung 
durch die katalytisćhe Reduktion von Ldvulinsaure m it Wassersloff in  Gegenwart von 
Platinoxyd. ( l i .  vgl. C. 1930. I I .  1212.) Am besten wird n-Valerolacton, C5H 80 2, 
d2s — 1,0465, n D2s =  1,4303, dargestellt durch H ydrierung von Ldvulinsaure in  Ggw. 
von P latinoxyd bei Zimmertemp. m it A. ais Losungsm. (44 Stdn.), wobei theoret. 
Ausbeuten erhalten werden. I n  A.-Lsg. geh t die Red. 3,5-mal schneller ais in  A., u.
4,5-mal schneller ais in Essigsaure. (Journ . Amer. chem. Soc. 52. 3010— 12. Ju li 1930. 
Madison, Univ. of Wisconsin.) B e HRLE.

Reginald Patrick Linstead, Untersuchungen uber die Olefinsamen. I I .  Vorldufige 
Beobachtungen uber das Vorkommen von spontaner tautomerer Umlagerung bei Tempera- 
luren ndhe dem Siedepunkt. (I. vgl. ECCOTT u. L i n s t e a d , C. 1 9 2 9 . I I .  2875.) a ,/?- 
u. /?,y-ungesatt. Sauren lagern sich in der N ahe der K pp. oder Zers.-Punkte in  umkehr- 
barer Weise um. Diese Umlagerung erfolgt bei Abwesenheit yon K atalysatoren  u. 
ist abgesehen von einigen Ausnahmen anscheinend eine allgemeine R k. Bei einer 
Darst. von M ethylcncyclohexan durch E rhitzen von Cyclohexylidenessigsaure (I) 
bestand der geringe feste R iickstand n icht aus I  (F . 91°), sondem  aus Cyclohexen-(l)- 
essigaaure-(l) H (F . 38°). Jodom etr. U nters. der Umlagerung ergab, dafi bei 240° 
(Temp. der Zers. von I  in  K W -stoff u . CO?) ca. 83%  I I  entstehen; I  laBt sich durch 
die C. 1 9 2 9 . I I .  2875 angewandte fraktionierte Veresterung aus dem  Gleichgewichts- 
gemisch abtrennen. Dasselbe Gleichgewicht wird auch yon H  aus erreicht. Bei tieferen 
Tempp. liegt das Gleichgewicht ebenfalls bei ca. 83% , ste llt sich aber langsam er ein; 
Halbwertszeit der Umlagerung bei 240, 220, 200, 182° 6 m in., 35 m in., 4 S tdn., 20 S tdn .; 
bei 100° erfolgt keine merkliche Umlagerung. Abgesehen yon der Olefinbldg. oberhalb 
200° lassen sich keine N ebenrkk. feststellen. —  Ahnliche Umlagerungen w urden bei 
A a- u. A^-n-Hexensaure u. Cyclopentylidenessigsaure festgestellt. Die Umlagerung
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betrug bei A  "-n-Hexensaure bei 217° (2 S tdn.) 12°/0, bei <d^-n-Hexensaure bei 208° 
(7 Stdn.) 29°/0! bei Cyclopentylidenessigsaure bei 200° (4 Stdn.) 34°/0- 2 Siiuren, die 
durch Alkali n ieht umgelagert werden, namlich Dimethylacrylsaure u . Styrylessigsaure, 
zeigten sich auch gegen H itze widerstandsfiihig. — Die hier beschriebene Umlagerung 
erfolgt am leichtesten von allen bisher beobachtcteii tautom eren Umlagerungen im 
Dreikohlenstoffsystem. —  Melhytencyclohexan. K p. 102— 103°. n u 23,2 =  1,4481.
D .23,2., 0,7979. —  Eine teilweise Umlagerung von I  erfolgt auch beim Erliitzen des in 
D ekalin suspendierten Na-Salzes auf 192°. — A -n-IIexensdure. Aus Butyraldcliyd 
u. Malonsaure m it P iperidin. F . 5°. Jodw ert 49,8°/0. (Journ . chem. Soc., London 1 9 3 0 . 
1603— 09. Ju li. London S. W.7. Im perial Coli. of Science and Techn.) O STERTAG.

Gakuji Takahashi und Tokuzo Yaginuma, Pkysikochemische Untersuchungen 
■iiber Aminosauren. I I I .  Krystallkonstantm  der l-Leucinesterchlorhydraie. (II. vgl. 
C. 1930. I I .  716.) Die HCl-Salze des l-Leucinmelhyleslers, -athylesters u. -propylesters 
sind isodimorph. Es is t n ieh t im mer leicht, die Isodimorphie nachzuweisen. Die a- u. 
/?-Form en des HCl-Methylesters u. die a-Form  des HC1-Athylesters sind rhomb.- 
disphenoid., dasselbe is t wohl auch fiir die /J-Form des HCl-Athylesters u. die a- u. 
/3-Form des HCl-Propylesters anzunehmen, wo sich eine sichere Entscheidung zwischen 
rliomb. u. monoklinem System noch nieht treffen lieB. K rystallograph. u. krystallopt. 
D aten  s. Original. (Proceed. Im p. Acad., Tokyo 6 . 201—04. Mai 1930. Tokio, Lab. d. 
N ihon Daigaku.) Os t e r t a g .

H azim e  O kada, Viscosit<itserniedrigung der Cellulose wahrend der Nitrierung; 
die ivahrscheinliche Viscosital ais N ilrat einer nieht nitrierten Cellulose. Weil die Cu- 
Oxydammoniakmethode der Yiscositatsmessung in  ihren Operationen schwer u. kom- 
pliziert ist, so will Vf. die N itratm ethode fiir die Viscositatsmessung der Cellulose 
brauchbar machen. Die Operation is t einfach, die N itratsuure leicht herstellbar, die 
Cellulose verhaltnismaBig wenig depolym erisiert u. der N-Geh. fast konstant, wenn 
m an folgende Bedingungen der „N orm alnitrierung“ innehalt: Zus. der N itriersiiure 
naeh L e y s i e f f e r  : H 2SO,f 63,0%> H N 0 3 27,5%> W. 9,5°/o; N itrierungstem p. 0°; 
D auer 2 S tdn .; Gew.-Yerhaltnis von Cellulose zu Saure =  1: 75; nu r m it k. W. aus- 
waschen u. bei Zimmertemp. im Exsiccator trocknen; zur Viscositatsbest. 0,5 g N itra t 
in  50 ccm wasserfreiem Aceton im OSTWALOschen Viseosimeter bestim men u. die 
relative Viscositat gegen Aceton bei 20° berechnen. —  D cnitriert wurde nach der vom 
Yf. beim S tarken itra t verw andten Methode m it A m moniaksulfhydrat. Dio Denitrie- 
rungsgeschwindigkeit is t von der N atu r des N itra ts  abhangig, u. zwar sind die hoch- 
hydratisierten Cellulosen schnellcr denitrierbar ais die n ieht hydratisierten. Die 
N itratv iscositat h a t keinen EinfluB auf die Denitrierungsgeschwindigkeit, es geniigt 
eine D enitrierung von ca. 93°/0. Die Messungen ergeben, daB im N-Geh. kein U ntcr- 
schied is t zwischen den ursprunglichen u. don nach der D enitrierung wieder dargestellten 
„N orm alnitraten". (Cellulosechemie 10. 120— 24. 7/7. 1929. Beilage zu Papierfabrikant 
27. Tokyo, K ais. Techn. In s t.)  Ch. S c h m id t .

Erik Hagglund, Uber a- und fi-Lignosulfonsaure. Mehrfach w ird angenommen, 
daB Lignin bei der Isolierung m it sauren Sulfiten in  der Wiirme keine Veriinderung 
erleidet u. daB die Vcrschiedenhcit der Lignosulfonsaurcn auf Unterschiedo in  der 
chem. Zus. des Lignins zuriickzufiihren ist. Vf. konnte zeigon, daB die /?-Lignosulfon- 
saure im Fichtenholz n ieh t yorgebildet ist, Yielmehr erst bei der E rhitzung m it Lsgg. 
von sauren Sulfiten cntsteh t. Dio dabei aus den in Lsg. gegangenen Zuckerarten ent- 
stehenden Zuckerbisulfitverbb. u. dio Lignolsulfonsaure bilden ein Oxydoreduktions- 
83'stem, wobei erstere ais D onator, letztere z. T. ais Acceptor des H  auftreten . D adurch 
werden ais Endprodd. einerseits Gluconsaure, andererseits m it arom at. Aminen niclit 
fallbare Lignosulfonsaure, eben die /3-Lignosulfonsaure, gebildet. Letztere en thalt 
Yermutlich s ta tt  der Aldehydgruppe oinen Alkoholrest. — E s liiBt sich namlich zeigon, 
daB zwischen m it N aphthylam in fiillbarer u. n ieht fallbarer Lignosulfonsaure kein be- 
stim m tes ZahlenYerhaltnis besteht, sondern daB dies von den AufsehluBbedingungen 
m it Bisulfit abhangig ist. Zugabe von Glucose zur Kochfl. Yermindert die fallbare 
Menge Lignosulfonsaure ganz erheblich. — D er Befund, daB ^-Lignin nu r halb soviel 
Methoxyl enthalten  soli wie tn-Lignin, wird erk lart durch den Vers., dialysierte Sulfit- 
ablauge m it soviel H 20 2 zu behandeln, daB die Konz. der Lsg. 2,2°/0 betragt. D er 
Methoxylgeh. der /9-NaphthylaminYerb., Yor der Behandlung =  9,77°/o CH30 , war nach 
der Behandlung =  6,14°/0. (Wchbl. Papierfabr. 61. Sond.-Nr. 73—77. 27/6. 1930. Abo, 
In s t. f. Holzchemie d. Akad.) Cli. SCHMIDT.
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W. A. Lott und W. G. Christiansen, Darstellung von Cyclopropan. In  An- 
lehnung an die Methode von GuSTAVSON w ird eine Methode zur D arst. groCerer Mengen 
Trimethylen beschrieben. 1 1 A., 300 g W. u. 2 kg Zn-Staub werden un ter R iihren 
zum Sieden erh itz t u. m ittols N2-Druck ein gleiehmafiiger Strom  von (1600 g) C3H 6B r2 
(das vorher m it Zn-Staub in  der K alte  behandelt wurde) in den R k.-K olben eingedruokt. 
Das entweichende Trim ethylen en th a lt stc ts groBoro Mengen C3H 6B r2-Dampfe, die 
durch mehrere Eiskiihler kondensicrt u. dann zur restlosen Entfernung aus dem T ri
m ethylen noch nach Trocknen iiber CaCl2, von A ktivkohle absorbiert werden. Das 
erhaltene Trim ethylen wurde zu 95— 100%  von H 2S 0 4 aufgenommcn; es is t frei von 
Propylen. Infolge ungeniigendor Bestiindigkeit is t Trim ethylen ais Aniistheticum un- 
geoignct. (Journ . Amor. pharm ac. Assoc. 1 9 . 341— 44. April 1930.) S c h ó n f e l d .

J. B. Austin, Die Zersetzung von Kohlenwasserstoffen in  der elektrodcnlosen Ent- 
ladung. Das vom A utor photographierte Spektrum  von B zl. bei der elektrodcnlosen 
E ntladung stim m te iiberein m it dem von HARKINS u . G a n s  (C. 1 9 3 0 . I I . 906) er- 
haltenen. Entsprechende Spcktren wurden bei der elektrodenlosen E ntladung in 
Pentan, 2,2,4-Trimethylpentan, Acetylen, Chlorbenzol u. C'yclohexan gewonnen, was 
anzeigt, daB die Zers. in  der elektrodenlosen E ntladung bei diesen einfachen KW -stoffen 
gleichartig verlauft. I n  allen Fallen auBer bei Cyclohesan, wurden verhaltnismaBig, 
groBe Mengen an  rótlichbrauncm  Prod. erhalten, ahnlich dem von H a r k t n s  u . G a n s  
(1. c.) beschriebenen. (Journ . Amer. chem. Soc. 52. 3026—-27. Ju li 1930. K earney 
[N. J .] , U. S. Steel Corp.) B e h r l e .  "

G. Gallas und A. Alonso, Uber Kondensationen der Halogennitrorcrbindungen.
I . M itt. Vf. g ib t eine O bersicht iiber die hauptsachlichen Tatsachen betreffs der 
R k.-Fahigkeit des Halogens in  den arom at. H alogennitroverbb. Ferner werden Um- 
setzungen des l-Chlor-2,4-nitróbenzols m it Aminen u. anderen Verbb. beschrieben.

V e r s u c h e. 2,4-Dinilro-2'-methyldiphenylamin, Ci3H n O.,N3. Aus Chlordinitro- 
bcnzol, o-Toluidin, N a-A cetat u. A. Gelbe K rystalle, F . 128°. — 2,4-Dinitro-3'-melliyl- 
diphenylam in, C13H n 0 4N3. D arst. analog. Orangeroto K rystalle, F . 161°. Ausbeutc 
fast quan tita tiv . — 2,4-Dinitro-4'-melhyldiphenylamin, C,3H n 0 4N s. D arst. analog. 
R ote N adeln aus A., F . 137°. — 2,4-Dinitrophenyl-<x.-naphthylamin, C jjH jjO jN j. D arst. 
analog aus Chlordinitrobenzol u. a-N aphthy 1 amin. N adeln aus A., F . 190— 191°. —
2.4-Dinitroplienyl-fl-naplitliylamin, C1(5H 110 4N ,. D arst. analog. Aus A.-Aceton um- 
krystallisieren, F . 171°. —  2 ,4-Dinitro-3',4 '-dirnethyldiphenylamin, C iJ ^ O jN , .  Aus 
Chlordinitrobenzol u. Xylidin-1,3,4. Orangerote K rystalle  aus A., F . 154— 155°. M it 
konz. H 2S 0 4 intensiv ro te F arb rk . —  2,4-Diniiro-2'-methoxydiphenylamin, C13H n 0 6N 3. 
D arst. analog aus Chlordinitrobenzol u. o-Anisidin. R ote Krystallmasse vom F . 159°. 
Lost m an sic in warmcm A ., so scheidet sich beim E rkalten  zuerst eine ro te  Form  
vom F . 165° ab, dann eine gelbe Form , dio bei 125° ro t wird u. bei 159° sehmilzt. 
W enn man zu einor alkoh. Lsg. des roton K órpers W. zufiigt, so fa llt nu r die gelbe 
Form aus, die dann bei 145° ro t w ird u. boi 165° sehmilzt. Benzoylderw., F . 115°.
2.4-DinitT0-4'-metli0xydiphenylamin, C ^H nO jN ,. D arst. analog. A usbeute 90% , 
F. 141°. M it konz. H 2S 0 4 dunkelolivgrune Farbung. Bei der Red. der Yerb. m ittels 
Na2S e rha lt m an je nach den Versuchsbedingungen 4-Amino-4'-methoxydiphenylamin  
(F. 102°) bzw. 4-Amino-2-nitro-4'-methoxydiphenylamin (F. 135°). Die beiden letzten 
Verbb. sind auch bei der Red. des 2,4-D initro-4'-m ethoxydiphenylam ins m it SnCl2 
zu erhalten, docli laBt sich die O peration auch so leiten, daB die D iam inoverb. ent- 
steht. Diese, das 2,4-Diamino-4'-methoxydiphenylamin, C13H 14ON2 en tsteh t haupt- 
sachlich, wenn m an die Red. m it Al-Amalgam ausfiihrt. WeiBe N adeln, F . 116°. 
Chlorhydrat, F . >  200°. Acetylderiv., F . 148°. Die D iazoverb. des Amins wurde m it 
a-N aphthol, /?-Naphthol, A m inonaphtholsulfonsaure ( 2 : 6 : 8 ) ,  Aminonaphtholdisulfon- 
saure ( 1 : 8 :  4:  6), Anilin, N aphthylam in, D iphenyl- u. D initrophenylam in gckuppelt 
u. die erhaltenen Farb tone bestim m t, ohne daB aber die Farbstoffe isoliert wurden. — 
Mit D iphenylam in konnte das 2,4-Dinitrochlorbenzol n ich t zur R k . gebracht werden. — 
[2,4-Dinitrophenyl]-benzidin. Aus 2,4-Dinitrochlorbenzol u . Benzidin, F . 243°. — 
Bh-(2,4-dinitroplienyl)-benzidin. Aus D initrochlorbenzol u. Benzidin im  Bomben- 
rohr, F . 243° (aus Bzl. m it Lg. gefallt). — M it den drei Aminophenolen w urden die 
bereits bekannten D initrooxydiphenylam ine erhalten. Beim o-Aminophenol muBte 
die R k. im Bom benrohr durchgefuhrt werden. — Beakticm des 2,4-Dinitrochlorbenzols 
m it Sulfanilsaure. E in  Gemisch der K om ponenten m it N a-A cetat im B om benrohr 
erhitzt ergab ein R k.-Prod., aus dem sich ro te K rystalle , F . 152— 153°, isolieren lieBen, 
die bei Red. m it Al-Amalgam in  eine v io lette  Yerb. iibergingen. Bei der Behandlung
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m it N aO H  entstanden hieraus gelbe Nadeln, F . oberhalb 225°. — Kondensationsprod. 
von Naphthionsdure m it Dinitrochlorbenzol. R ote K rystalle, F . oberhalb 250°. Dio 
K ondensation m it N a-N aphthionat ergab keine eindeutigen R esultate. — Konden- 
sation von Sulfocarbcmilid m it Dinitrochlorbenzol. K rystalle aus Bzl., F . 195°. E rw arm t 
m an die Yorb. in  alkoh. Lsg. m it weiterem Sulfocarbanilid, so cn ts teh t eine intensiv 
rote Farbung. — Kondensation des Dinitrochlorbenzols m it Phthalim idkalium. Gelbo 
Lamellen, F . 194— 195°. Red. m it Al-Amalgam fiihrte zu einem halbkrystallin ., 
kastanienroten K orper vom F . oberhalb 250°. —  2,4-Dinitro-l-dimethylaminobenzol, 
C8H 90 4N3. Duroh Einleiten yon D im ethylam in in  eine xylol. Lsg. des D initrochlor
benzols, F . 87°. Ausbeute 90%- —  Aus 2 Moll. Dinitrochlorbenzol u. 1 Mol. 
Dimethylglyozim  in alkoh. Lsg. erhalt m an bei Zusatz yon etw as N H 3 sofort einen 
weiCen, n ich t naher untersuchten K orper yon hohem F . (Anales Soc. Espanola 
Fisica Quim. 28. 645— 90. 25/6. 1930. Granada, F acu ltad  de Ciencias, Lab. f. organ. 
Chem.) W lLLSTAEDT.

E. BureS und J. Smetana, Nitrierung des l,3-Dime.thyl-5-monóbrom-4-acetamino- 
benzol und des l,4-Dimethyl-3,5-dibrcnn-2-acetaminobenzol und einiger seiner Derivate. 
Jede neue N itrogruppe t r i t t  m it auffallender RegelmaCigkeit in m -Stellung zur diri- 
gierenden Amino- oder Acetaminogruppe. D abei is t die konz. H 2S 0 4 von groBer Be- 
deutung. Bei Anwesenheit einer N H 2-Gruppe entstehen scheinbar nu r Mononitro- 
deriyy., wo D isubstitutionsprodd. zu erw arten waren u. die auch tatsachlich entstehen, 
wenn m an vom acetyliertcn Amin ausgeht. D urch E in tr it t der N 0 2-Gruppe in  diese 
Aminę gewinnen diese Molckiile wesentlich an  B estandigkeit gegen chem. Reagentien; 
die meisten Rldc. m it solchen zeichnen sich, wenn sie iiberhaupt eintreten, durch 
langsamen Verlauf aus.

Y e r s u e h e .  5 - Monóbrcm-2,6-dinilro-l,3-dimethyl-4-acetaminóbenzol, C10H I0O5• 
N 3B r; aus 5-M onobrom-l,3-dimethyl-4-acetaminobenzol in  konz. H 2SO., gel. bei 0° 
m it N itriersaure [40 g HNO;l (d — 1,52) +  150 g H 2S 0 4 (98°/0ig)]. Aus h. absol. A. 
farblose, geruchlose K rystalle, F . 278°. U nl. in  k. u. h. W., 1. in  h. absol. A., A., 
Bzl., Chlf., yerd. u. konz. Essigsaure. — 5-M onobr(yni-2,6-dinitro-l,3-dim ethyl~  
4-aminóbenzol, C8H 80 4N3B r; durch Verseifung des Acetylderiy. Aus h. A. gelbe K ry 
stalle, F . 171— 172°. LI. in  A., A., Bzl. u. anderen Lósungsmm. — 5-Monobrom-
2,6-dinitro-l,3-dimethylbenzol, C8H 70 4N2Br. Aus 5-Monobrom-2,6-dinitro-4-amino-l,3- 
xylol durch Diazotieren. Aus h. A. gelbliche Schuppen, F . 61°. Unl. in W., 1. in  den 
iibliehen organ. Lósungsmm. — 4,5-Dibrom-2,6-dinitro-l,3-dimethylbenzol, C8I I e0 4N 2B r2. 
Aus dem Amin durch Diazotieren u. GATTERMANNsche R k. m it Kupferbronze. Aus A., 
F . 193°. — 3,5-Dibrom-l,4-dimethyl-2-aminobenzol, C8H 0N B r2. Aus p-X ylidin durch 
Bromieren. Aus PA . u. absol. A. weiCe Nadeln, F . 65°. L. in  organ. Lósungsmm. —
3,5-Dibrom-l,4-dimethyl-2-aceiaminóbenzol, C,0H n ONBr2. D urch Acetylieren des Amina 
m it Essigsaureanhydrid, F . 193°. Aus Essigsaure u. A., 1. in  h. absol. A., Bzl., 
A., Eg., Chlf. —  3,5-D ibrom -6-nitro-l,4-dim ethyl-2-acetam inobenzol, C10H 10O3N 2Br. 
D urch N itrieren der yorst. Verb. Aus absol. A. weiBe K iystalle, F . 264— 265°. 
LI. in h. A., h. yerd. Essigsaure. — 3,5-Dibrom-6-Jiilro-l,4-dimethyl-2-aminobenzol, 
CsH 80 2N2B r2. D urch Verscifung der entsprcchenden Acetaminoverb. Aus A. gelbe 
Nadeln, F . 176°. LI. in  organ. Lósungsmm. — 3,5-Dibrom-6-nitro-l,4-dimethylbenzol, 
CRH ?0 2N B r2. D urch Diazotieren u. Verkochen der entsprcchenden 2-Aminoyerb. Aus 
absol. A. glanzende Schuppcn, F . 69°. LI. in absol. A. —  2,3,5-Tribrom-6-nitro-l,4- 
dimeihylbenzol, C8H 60 2N Br3. D urch Diazotieren u. Bromieren der entsprechenden 
2-Aminoyerb. Aus absol. A. Nadeln, F . 207°. — 3,5-Dibrom-2-jod-6-nitro-l,4-dimethyl- 
benzol, C8H 80 2N B r2J . D urch Diazotieren u. Jodieren der entsprechenden 2-Amino- 
verb. Aus A. farblose K rystalle, F . 204. LI. in A. u. Bzl. (Casopis Ćcskosloyenskeho 
L ekam ictya 1 0 .'9 9 — 102. 131— 37. 160— 63. 15/6. 1930. Prag, In s t. f. organ. Chemie 
der K arls-Uniy.) M a u t n e r .

G. Macdonald Bennett, A. Neville Mosses und F . Sydney Statham, Stereo- 
isomerie von Disulfoxyden und verwandten Substanzen. VI. Koordination$verbindungc>i 
einiger D isulfide und Diamine. (V. ygl. B e l l  u. B e n n e t t , C. 1 9 3 0 .1 . 2083.) Nach 
den neueren Auffassungen iiber die N atu r der K oordinationsyerbb. is t anzunehm en, 
daB die Yalenzen yon an Metalle koordinierten N- u. S-Atomen ster. ebenso yerte ilt 
sind wie in  den Ammonium- u. Sulfoniumsalzen, so daB die an N  bzw. S gebundenen 
Gruppen in  4 bzw. 3 Ecken eines Tetraeders stehen. In  yerschiedenen Fallen is t schon 
yersucht worden, h ierm it Isomerien zu erklaren (ygl. M e i s e N H E IH E R , C. 1 9 2 4 . I I .
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2323; R e i h l e n , C. 1 9 2 6 .1. 2449. I I .  1122). I n  diesen Fallen handelt es sich aber stets 
um  Verbb. m it Spiranstruktur, was die Verhaltnisse erheblich kompliziert. Vff. unter- 
suohten nun Yerbb. von den Typen I  u. II, in denen durch cis- u. trans-Stellung der 
Gruppen R  bedingte Isomerie denkbar ware, doch wurden in keinem Falle Isomeron- 
paare gefunden. Dieses negative Ergebnis kann auf eine In s tab ilita t der Koordinations- 
bindung zuruckgefiihrt werden, wodurch die etwaigen Isomcren leicht ineinander 
iibergehen, so daB m an die scbwerstl. Form  erhalt. Es wurden aber aucb bei Anwendung 
der yerschiedensten Lósungsmm. keine Isomcren angetroffen. — U nter den Komplexen 
des Diphenyl-, Di-p-tolyl- u. D ibenzylthiolathans waren die PdCl2-Verbb. die be- 
standigsten; D iphenylthiolathan verbindet sich nicht m it I Ig J2. — Athylenbis-p-methoxy- 
phenylamin geht beim Kochen m it kauflichem M ethanol in eine Base (F . 132°) iiber, 
die 1 CH2 mehr en thalt u. beim Acylieren Form aldehyd u. D e riw . der Ausgangssubstanz 
liefert. Vielleicht liegt IV  vor. B ehandelt man dagegen II I  m it Form aldehyd u. A., 
so en ts teh t eine Verb. (F . 220°), dio m it HC1 das Ausgangsmaterial n ich t zuruckliefert; 
sie wird yorlaufig ais V angeselien.

1 [ C lH < < f l > M X j  11  [ C*H < < N R R ' > M X »]

I I I  CH30 -C llH 4- NH- CH2.C H 1.N H -C GH1- 0 - C H 3 . ^ ^ C Ą - N - C e ^ - O C H ,
H 2ę -------- CH, 3 f v  J  \ c H ,

CII30  • C0H4 • N • CHS • N • C„H4 • OCH3 ^ N H  • CHa

V e r s u e h e .  Dimethylthiolathan, CH3S-CH 2-CH2-SCH3. PdCL-Verb. (M o r g a n  
u. L e d b u r y , C. 1 9 2 3 . I I I .  225). Gelbe Oktaeder. F . 234°. Wl. in organ. Fil. U gJ2- 
Verb. Tafeln aus Aceton, F . 134— 136°. — Diatliylthiolathan, C2H 5S CI12-CH2-SC jH 5. 
PdCl2-Verb., C„H,4S2 +  PdCl2. Orangegelbe Tafeln aus A., F . 174°. H gJr Verb„ 
C61I, ,S2 +  H g J2. Tafeln aus Aceton oder A ., F . 103°. — PdCl2-Verb. des Diphenyl- 
thiolathans, CeH 6S-CH 2-CH2-SC6H 5,C 14H 14S2 - f  PdCl2. Gelbe mkr. K rystalle, F . 280°. 
WI. in A. — Di-p-tolylthioldlhan, CH3-C6H 4-S-C H 2'C H 2- S- C6H4-CH3. PdCl2-Verb., 
C10H 18S2 +  PdCl2. R ote monokline K rystalle  (s. Original) aus Aceton, F . 234° (Zers.). 
Die Verlb. m it Aceton, C ^H ^S ., +  PdCl2 +  C3H eO u. m it Chlf. CJ6H 18S2 +  PdCl2+  
CHC13, anorth it. K rystalle, triiben sich beim Aufbewahren. H gJr Verb., C j8H 18S2 -)- 
H g J2. Gelbliche K rystalle  aus Aceton oder A., F . 110°, e rs ta rrt teilweise wieder (Zers.) 
u. sclim. erneut bei 215°. —  Dibenzylilithiolathan, CeH 6-CH2-S-C H 2-CH2-S 'C H 2-C6H 5. 
PtCl2-Verb., C10H 18S2 +  P tC l2. F a s t farbloses, m ikrokrystallin. Pulyer. Zers. sich 
beim Erhitzen, ohne zu schm. N icht merklich 1. PdCl2-Verb., C16H 18S2 +  PdCl2. 
Orangegelbe K rystalle, wurde einm al aus A. m it K rystall-A . erhalten. F . 181° (Zers.). 
LI. in Bromoform, etwas in Chlf., Toluol, Aceton, A., w ird indessen n ich t unverandert 
aus den Lsgg. zuriickgewonnen. —  H gJ2- Verb., C16H 18S2 +  H g J2. Monokline Tafeln 
aus Aceton, F . 111— 113° (Zers.). — Nickelrhodanidverb., 2 C16H 18S2 +  Ni(SCN)2. 
Himmelblaues K rystallpulyer. W ird an  der L u ft griin, zers. sich beim E rhitzen, ohne 
zu schm. —  Alhylmbis-4-m ethoxyphenylm nm, C ,„H20O2N2 (HI). Aus A thylendibrom id 
u. p-Anisidin im Kochsalzbad. Tafeln aus A., F . 105°. C i6H 20O2N2 +  2 HC1. Tafeln, 
F . 238°, wl. in  konz. HC1. Verb. m it PdCl2, C ,6H 20O2N 2 +  PdCl2. Ledergelbes, unl. 
Pulyer. Di-p-toluolsulfoderivat, C30H 32O6N2S2. M ikrokrystallin. Pulver aus Bzl., F . 188°. 
Diacetyherb., C20H 24O4N2. N adeln aus A., F . 164°. — Verb. C11H wOt S ’2 (IV ?). Aus 
H I beim Kochen m it kauflichem M ethanol. K rystallpulyer, F . 134°. In  Bzl. u. A. 
leichter 1. ais III. G ibt HCl-Salz, D iacetylyerb. u. Di-p-toluolsulfoverb. von IH . — 
Verb. C \,H 20O2N 2 (V ?). Aus H I u. wss. Form aldehydlsg. in A. Tafeln, F . 226°. W l. in  
A., in  Bzl. schwerer 1. ais IV. G ibt m it HC1 ein rotes Prod., die Lsg. en thalt Form aldehyd.
— Athylendianilin, C6H 5-N H -C H 2-CH2-N H -C 6H 5. Verb. m it P tC l2, C!4H 16N 2 - f  P tC l2. 
Braimes Pulver. Unl. in W., A. Zers. sich beim E rhitzen, ohne zu schm. Verb. m it 
PdCl2, CI4H 16N 2 +  PdCl2. Ledergelbes mikrokrystallin. Pulyer. L. in  Pyrid in  u. 
Anilin un ter Zers. (in Pyrid in  zu 2 C5H jN  +  PdCl2), sowie in  m-Kresol, sonst unl. — 
Verb. von Athylenbismethylanilin m it PdCl2, C ,aH 20N2 - f  PdCl2. Unl. lederfarbiges 
Pulyer. (Journ . chem. Soc., London 1930 .1668— 76. Ju li. Sheffield, Univ.) O s t e r t a g .

F. F . B licke und F . D. Sm ith , Diarsyle. I I I .  Diaryldijoddiarsyle. (I I . vgl.
C. 1930. I . 2397.) D urch Einw. der 10-faclien Menge H J  (D. 1,7) auf dem D am pfbad 
(2 Stdn.) auf die Arylarsinoxyde wurden erhalten a -Naplithyldijcdarsin, C10H 7J 2A.s, 
F . 106— 108°, u. D i ph eiiylyld i jod ars i n , Ci2H 9J 2As, F . 104— 106°, gelbe Kórper, die aus
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Bzl. krystallisieren. Die tiefgolben, in  A. unl. D iaryldijodarsyle konuen nach folgenden
5 Verff. dargestellt werden, die fiir den Fali des D iphenyldijoddiarsyls angegeben sind:
1. Einw. von krystallin. H 3P 0 3 auf Phenyldijodarsin in  A .; 2. Einw. von H J  (D. 1,7) 
u. H 3P 0 3 auf Phenylarsinoxyd; 3. Einw. von 1 Mol. Arsenobenzol auf 2 l/2 Mol. Phenyl
dijodarsin in  A.; 4. Einw. von J  in  Bzl. auf Arsenobenzol in Bzl., u. 5. Einw. von Hg 
auf Phenyldijodarsin in  Brombenzol. —  Diphenyldijoddiarsyl, C12H 10 J 2As2 =  (CeH s)JA s' 
AsJ(C„H5), E. 17G— 177°, zeigt, wie auch die anderen Dijoddiarsyle, n. Mol.-Gew. — 
Di-p-łolyldijoddiarsyl, CI4H ,4.j2As2, F . 149— 150°. —  Di-p-anisyldijoddiarsyl, C ,|H 140 2- 
J 2As2, F . 135—137°. — Di-ot.-napJithyldijoddiarsyl, C20H 14 J 2As2, F . 176— 178°. —  L i-  
biphenyldijoddiarsyl, C24H 18J 2As2, F . 244—24t>° (Zers.). — Durch R k. von Arsenobenzol 
m it Phenyldibrom arsin en tstand  Diphenyldibromdiarsyl, Ci2H 10B r2As2, F . 124° (im m it 
N 2 gefullten Róhrchen \rie auch die anderen FF .). — Diphenyldichlordiarsyl konnte 
n ieh t erlialten werden.

In  Brombenzol gel., absorbieren 2 Moll. Diphenyldijoddiarsyl 1 Mol. 0 2, wobei 
lediglich Phenylarsinoxyd  u. Phenyldijodarsin  nach dem Schema:

2 (C0H 5)JA s—AsJ(C0H 5) +  0 2 — y  2 C6H 5AsO +  2 C0H 5A sJ2 
erhalten  wurden. Entsprechend en tstand  aus D i-jj-tolyldijoddiarsyl p-Tolylarsinoxyd, 
F . 179—182°, u. p-Tolyldijodarsin. Die Dijoddiarsyle verbrauchen zur O xydation also 
nu r halb so viel Ó2 wie die Tetraaryldiarsyle. W ahrend der O xydation der D iaryldijod- 
diarsyle en ts teh t eine, unzweifelhaft von Bldg. von freiem J  herriihrende, raseh voruber- 
gehende ro te Farbung, was darauf hindeutet, daB obiges Rk.-Schem a eine Summierung 
mehrerer Gleichungen darstellt, u. ais erstes Prod. wohl ein Peroxyd oder Dioxyd en t
steh t, das un ter Freiwerden von J  zerfśillt. Entspreehend absorbierten 4 Moll. D iphenyl
dijoddiarsyl nach-Zugabe von 2 Moll. J  nur nocli 1 Mol. 0 2. —  Phenyldijodarsin lieferte 
m it uberschiissigem H g Diphenyldijodiarsyl, das m it uberschiissigem H g — aber viel 
langsam er -— in Arsenobenzol, (C„H5As)2, iiberging. W urde Hg zur Lsg. von D iphenyl
dijoddiarsyl zugefiigt u. sofort die R k. m it 0 2 cingeleitet, so wurde fiir 1 Mol. des Diarsyls 
nu r 1 Mol. 0 2 absorbiert, wobei quan tita tiv  Phenylarsinoxyd entstand. —  Arsenobenzol 
in C6H5Br absorbierte 0 2 nieht, die A bsorption erfolgte aber m it groBer Sehnelligkeit bei 
Zugabe von J ,  wobei die in  R k. tretende Menge Gas von der zugefugten Jodm enge 
abhing, wofur Gleiehungen gegeben werden. — D iphenyldibrom diarsyl absorbierte 
m ehr-02 ais die iiquivalente Menge D iphenyldijoddiarsyl, aber weniger ais die Oxydation 
von Tetraphenyldiarsyl erfordert. (Journ . Amer. chem. Soc. 52. 2937— 46. Ju li 1930. 
Ann Arbor, Univ. of Michigan.) BEHRLE.

Alfred E. Jurist und Walter G. Christiansen, Studien iiber die Analyse und  
Chemie ron Neosalrarsan. I I .  Untersuchungen iiber die Chemie des Nalriumformaldehyd- 
sulfoxylals und ihre Beziehung zur Struktur ron Neosalrarsan. (I. vgl. C. 1928. I . 1394.) 
E s wurde die Einw. von NaOH  u. HC1 auf Lsgg. von N a-Form aldehydsulfoxylat unter- 

A s .................... As A s---------

N H -C H s-0 -S -0 N a  N H , ^  J —N H  • C II ,• S • ONa

ÓH
sucht. Die m it Alkali oder HC1 yersetzten Lsgg. wurden von Zeit zu Zeit auf ih r 
Reduktionsverm ogen gegeniiber Jodlsg., auf freies Alkali u. freie Saure untersucht. 
Bei einer Alkali-Molkonz. von 0,524o/o betrug die Abnahme des Red.-Vermogens nach 
18 Stdn. kaum  2,86%> in alkal. Lsg. is t also das Sulfoxylat ziemlich bestiindig. In  
saurer Lsg. (HCl-Molkonz. 0,406 bzw. 1,014) nalim  das Rcduktionsverm ogen nach
1S Stdn. um 75,2 bzw. 68,72%  ab. F iir das Sulfoxylat ergeben sich aus seincm Verh. 
in Alkali u. HC1 die 2 tautom eren Form eln H O -C H 2-O - S - ONa u. 110- CH2- S ( : 0 )0 N a . 
F u r Neosalvarsan ergeben sich hieraus ebenfalls 2 tautom ere Form eln (I u. II). (Journ . 
Amer. pharm ac. Assoc. 19. 464—67. Mai 1930.) S c h ó n f e l d .

H. G. Hewitt, A l'*-Terpadien-3,6-dion-2 (5)-kaliumsulfonat. (Carstanjens Ver-
bindung.) Vf. versuchte die K onst. der von CARSTANIEN (vgl. Journ . p rak t. Chem. 123. 
[1877], 478) bescliriebenen Verb. aus Thymochinon u. K 2S 0 3 aufzuklaren. Bei Einw. 
von K 2S 0 3 auf Thymochinon bildeten sich weiBe u. gelbe K rystalle, die keine einheitliche 
Verbb. darstellten. Beim E rh itzen  von ThjTnochinon m it N a ,S 0 3 wurde ais einziges 
krystallisiertcs R k.-Prod. N a2S 0 4 erhalten. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 217 
bis 220. Marz 1930.) " S c ii o n f e l d .
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S. Kanao, Zur K ennlnis der Struktur der lokalanasthetisch wirkenden Amino- 
alkohole. (I I . M itt.) (I. vgl. C. 1930. I . 2720.) Vf. untersuchte die anasthet. W rkg. 
der Aminoalkohole der Formol R -C H (O H )C H (R ')N R "R '" (R  =  C4H 9, C6H 5; R ' =  H , 
CH3; R "  =  H ). W ahrend Phenylallylam inopropanol u. Phenylpropylam inopropan 
lokalanasthet. W rkg. zeigen, is t Phenylpropylam inopropanol unwirksam. Das is t ein 
Beweis der anasthet. nachteiligen W rkg. der OH-G ruppe der Aminoalkohole. Bei 
den N -substituierten Vcrbb. der Ephedrinreihe konnte, trotzdem  ihre CuO-Verbb. 
in  A. g la tt 1. sind, keine lokalanasthet. W rkg. beobachtet werden.

V e r s u c h e .  (Naehfolgend is t m it I  ( - f ) Loslichkeit der CuO-Verb. in  A., m it 
I I  ( + )  positive auiisthct. W rkg. bezeichnet.) 2-Methyl-5-isobutylaminopentanol-(4), 
C10H 23ON =  (CH3)2CHCH2 C H (0H )C H 2N HCH 2CH(CH3)2, erhalten durch E rhitzen von
з,8 g 2-M ethyl-5-aminopentanol-(4), 6 g Isobutyljodid  u. 1,9 g K OH  auf 130°; K p .u  126 
bis 128°; D .2^  0,8427; nn20 =  1,4391; I (  +  ), I I (  +  ). - *  2-Methyl-5-benzylamino- 
hexanol-(4), C14H2,ON, durch Versetzen der Lsg. von 4,3 g 2-Methyl-5-nitroliexanol-(4)
и. 2,8 g Benzaldehyd in 50°/oig. Essigsaure m it Z n-Staub u. nachher m it etwas C uS 04- 
Lsg. F . des Oxalats 174° (Zers.); I  ( +  ), I I  (-)-). — 2-Methyl-5-dibenzylaminohexanol-(4), 
durch E rh itzen  von 2-M ethyl-5-aminohexanol-(4) m it Benzyljodid im Rohr. Chloro- 
platinat, oranges Pulver. — l-Phenyl-2-bvlylaminoathanol-(l), C,2H 190N , analog aus 
Phenylam inoathanol u. C4H 9J ;  B lattehen; K p .22 183— 185°; I  ( +  ), H  ( +  )• — 1-Phenyl- 
2-isobutylaminoćithanol-(l); B lattehen; K p .26 179—180°; I (  +  ), I I (  +  ). — 1-Phenyl- 
2-phenylaminodthanol-{l), CI4H 15ON, aus S tyroljodhydrin u. Anilin. I ( + ) ,  I I ( + ) .  —
1-Phenyl-2-melhylaminopropanol: d,l-Ephedrin. CuO-Verb., y iolette K rystalle, 11. in A. 
d-Ephedrin: CuO-Vcrb. wl. in A. 1-EpKedrin, CuO-Verb., (C10H 15ON)2CuO +  H 20 ;  
violette Tafeln, F . 171° (Zers.), 11. in  A. —  d,l-Isoephedrin, CuO- Verb., v io lette  U^afeln, 
F. 129°, fas t unl. in  A. d-Isoephedrin, CuO-Verb., y iolette Siiulen, F . 191°, wl. in A. l-lsoe- 
phedrin, CuO-Verb., y iolette K rystalle, wl. in A. — l-Phenyl-2-athylam inopropanol-(l), 
Cn H 17ON, aus Phenylam inopropanol u. C2H5Br in A. a-Base: Bromhydrat, F . 174°, 
freie Base F . 51,5° aus PAe. Chlorhydrat, F . 196°. CuO-Verb., (Cn H 17ON)2-CuO +
2 H 20 , yiolette Tafeln aus CH3O H ; F . 147°. fi-Base, F . 86°. Chlorhydrat, F . 160° 
[II (— )]. — l-Phe.nyl-2-propylaminopropanol-(l), C12H 19ON, aus Phenylam inopropanol 
u. C3H 7J  in  A .; I ( — ), I I  (— ). Jodhydrai, F . 198°. Chlorhydrat, F . 190— 191°. Freie 
Base, F . ca. 49°. — Phenyldipropylaminopropanol, C15H 25ON. Chlorhydrat, F . 200 
bis 207°. Pikrat, F . 129°. Propylammoniumjodid, C18H 32O N J, Tafeln. — 1-Phenyl-
2-propylaminopropan, C12H ł9N, durch Erw arm en yon /J-Phenylisopropylamin m it 
C3H ,J  in Bzl. Chlorhydrat, F . 144— 146°; w irk t anasthet. Chloroplatinat, orangegelb, 
F. 170°. — l-Phenyl-2-allylaminopropanol-(l), C12H i7ON; I  ( +  ), I I (  +  ). Ozalat, 
(C.2H 170 N )2C2H 20 4, F . 200° (Zers.). Pikrat, gelbe Prism en, F . 148°, — 1-Phenyl- 
2-butylaminopropanol-(l), C13H 21ON, I  ( +  ), I I  ( +  ). a-Base, F . 71° aus A. Chlorhydrat, 
F. 215—216°. Oxalat, F . 194° (Zers.). fi-Base, F . ca. 64°. Chlorhydrat, Tafelchen. 
Oxalat, F . 183° (Zers.). —  l-Phemyl-2-isobutylaminopropanol-(l), aus Phenylam ino
propanol, Isobutyljodid u. K O H ; I  ( +  ), I I  ( +  ). a -Base: Oxalat, F . 213° (Zers.). fi-Base, 
F. 53°. Oxalat, F . 190° (Zers.); leichter 1. ais a-Salz in  A. u. W. Chloroplatinat, gelbe 
Krystalle, F . 171°. — l-Phenyl-2-isoamylaminopropanol-(l), Bldg. analog; F . ca. 285°; 
I  ( +  ), I I  ( +  ). Chlorhydrat, K rystalle  aus W . N itrat, F . 183—184° (Zers.). — 1-Phenyl- 
2-benzylaminopropanol-(l), CleH 19ON; I (  +  ), I I  ( +  ). fi-Base: F . 99°. Chloroplatinat, 
orangegelb; F . 206°. CuO- Verb„ (C ^H ^O N J^C uO ; yiolette N adeln, F . 165° aus CH3OH. 
a-Base: Nadeln, F . 77°. Chlorhydrat, E. 193—194°. Chloroplatinat, orangegelb, F . 117 
bis 118°. Chloroaurat, gelb, F . 169— 170°. — N-Athylderivat, aus der /?-Base u. C2H jJ ;  
Jodhydrat, F . 164— 165°. Chlorhydrat, F . 199°. Chloroplatinat, orange, F . 196° (Z ers.).— 
S y m n . Athylen-bis-[2-benzylamino-l-phenylpropanol-(l)], Ca,H 40O2Ń2, aus 1-Phenyl- 
2-benzylaminopropanol-(l) (a-Base) u. A thylenbromid, F . 158° (aus A.). Chlorhydrat, 
F . 230°. Chloroplatinat, F . 222°. — l-Phenyl-p-nitrobenzylaminopropanol-(l), C,aH 18- 
0 3N2, aus Phenylam inopropanol u. p-Nitrobenzylchlorid. Gelbliehe N adeln aus yerd. 
A., F . 84—85°. Chlorhydrat, gelblich, F . 217— 218° (aus W .). Die N itrobase geht 
dureh Red. m it Sn u. HC1 in l-Plienyl-2-[p-aminobenzyr\-aminopropanol-(l), CI6H 20ON2, 
uber; I ( - j- ) , I l ( - j - ) .  Chloroplatinat, orange. —  l-Phenyl-2-furfurylam inopropanol-(l),' 
Ci4H 170 2N (II); I ( - f ) ,  I I ( + ) .  a-Base: Ozalał, F . 194— 195° (Zers.). CuO-Verb.,
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(C14H I70 2N)2-CuO, sohwach yiolett, F . 179°. P-CuO- Verb. grauviolott, F . 140°. —
l-Phenyl-2-phenathylaminopropanol-(l), C17H 21ON, aus Phenylam inopropanol, /3-Brom- 
athylbenzol u. K O H  bei 150— 160°, F . 206° (Zers.). —  l-Phenyl-2-phenathyliden- 
oximinopropanol, C17H I90 2N (I), durch Red. eines Gemisches yon Phenylnitropropanol 
u. Phenylacetaldehyd m it Zn -f- Essigsaure, F . 139° (Zers.) aus verd. A. Bei weiterer 
Red. en ts teh t l-Phenyl-2-phenathylam inopropanol. Die Verb. kann auch aus Phenyl
aminopropanol u. /5-Bromathylbenzol gewonnen werden. — Sym m . Alhj/len-bis- 
[2-amino-l-phmylpropanol-(l)~], C20H 28O2N2, aus Phenylam inopropanol, A thylen- 
bromid u. K O H  bei 140— 150°; I (  +  ), I I (  +  ); F . 170° aus A. Chlorhydrat, F . 268°. 
Chloroplatinat, zers. sich bei 260°. — i-Phenyl-2-citrylaminopropanol-(l), C,3H 20ON =  
C8H 5 • CH(OH)CH(CH3) ■ N H  • CH2 • C H : C(CH3)CH2 • CH2 - C H : C(CH3)2 1 ( + ) ,  I I  (+ ) .  
Oxalał, F . 160°. Die Base w irk t s ta rk  anasthetisch. (Journ . pharm ac. Soc. Jap an  50. 
43— 50. A pril 1930.) S c h o n f e l d .

S. Kanao, Zur K enntnis der Struktur der lokalandsthetisch wirkenden Aminoalkoliole.
I I I .  M itt. (II. vgl. vorst. Ref.) 3. Reihe. Vf. untersuchte die Basen 2-Methyl-4-benzyl- 
aminohexanol-(5) u. l-Phenyl-l-benzylaminopropanol-(2), die m it den im  vorst. Ref. 
beschriebenen Aminoalkohplen 2-Methyl-5-benzylaminohexanol-(4) u. l-Phenyl-2-ben- 
zylam inopropanol-(l) stellungsisomer sind. Die Verschiedenheit der Substitutionsstelle 
h a tte  keinen EinfluB auf die anasthot. W rkg. der Basen.

2-Metliyl-4-nitrohexanol-(5), C7H i50 3N  aus Acetaldehyd, 4-N itro-2-m ethylbutan u. 
wss. K 2C 03; Ol, K p .22 1 28°. — 2-Methyl-4-aminohexanól-(5), C7H 17ON, durch Red. 
der N itroverb. m it Zn u. H 2S 0 4; K p .24,5 106°. — 2-Methyl-4-benzylaminohexanol-(5), 
C14H 23ON, durch Red. der N itroverb. C-H150 3N, m it Z inkstaub u. Essigsaure in  Ggw. 
von Benzaldehyd. a-Base, F . 73—74° (aus PAe.). OxalcU, F . 179— 180° aus A. /S-Base 
(aus der M utterlauge des a-O xalats), F . 91,5°. —  l-Phenyl-l-benzylaminopropanol-(2), 
C18H 19ON, durch Red. der N itroverb. (aus Aldehyd, Phenylnitrom cthan u. K 2C 03) 
m it Zn +  Essigsaure in  Ggw. yon Benzaldehyd; F . 166—167° (Zers.). P ik ra t, F . 126°.

4. Reihe. Es wurden Deriyy. des te r t. Aminoalkohols R  • C H (O H )C H (R ')N (R ")(R "') 
untersucht. Die beschriebenen Verbb. sind sam tlich anasthet. w irksam, ihre CuO- 
Verbb. sind in  A. 1. 2-Diisobutylaminoathanol-(l), CI0H 23ON =  HOCH2-CH2-N. 
[CH2CH(CH3)2]2, durch E rhitzen von A m inoathanol m it 2 Moll. Isobutyljodid  u. K O H ; 
K p .768 2 1 3— 2 14° (korr.). — Diisoamylaminoathanol-(l), C,2H 27ON, analog m it Isoamyl- 
jodid, K p .n  121— 122°, K p ,763 248— 249° (korr.). Chloroplatinat, F . 138°. Chloroaurat, 
F . 108°. Isoamyljodid, Cl;H3aO N J, F . 107— 108°. — 2-[Isobutylplienyl~]-aminoathanol-(l), 
C12H 19ON, aus Phenylam inoathanol-(l), Isobutyljodid bei 120— 130°, K p .i4 162-—163“, 
n D20'5 =  1,5393, D .20,54 0,993. —  2-l)iphenylaminoathanol-{l), C14H 16ON, durch E r
hitzen von Glykolmonochlorhydrin, D iphenylam in u. K O H  im R ohr auf 140— 150°, 
K p .9_ i0169— 171°, D .204 1,116, no20 =  1,629.— 3-Diisoamylaminopropanol-(2), C13H 29ON, 
durch Red. des Kondensationsprod. aus Aldehyd u. N itrom ethan m it Zn +  Essig- 
saure u. etwaa C uS04-Lsg. en ts teh t Aminopropanol, das m it 2 Moll. Isoam yljodid u. 
K O H  digeriert w ird; K p .9 132— 133°. —  3-Diisoamylaminopentandiol-{2,4), C15H 330 2N, 
K p .9 154— 156°. —  3-Dibenzylaminopropanol-(2), CI7H 21ON, analog m it Benzyljodid, 
K p .8 198— 201°. (Journ . pharm ac. Soc. Jap an  50. 50— 53. A pril 1930.) S c h o n f e l d .

Schimmel & Co., Isoeugenol. K rystallisiertes Isoeugenol, F . 32°, wird dar- 
gestellt, indem m an techn. Isoeugenol in  das Acetal verwandolt, aus Toluol umkrystalli- 
siert, u. die bei 80° sehmelzenden Anteile m it uberschiissiger NaOH im  W asserbade yer
seift, zu der noch w. Lsg. hinreichend Essigsaure zusetzt, die /.soewgcw-o/schicht ab- 
tren n t u. m it Kochsalzlsg. wascht. M it N atrium sulfat getrocknet u. durch Yakuum- 
dest. von yerharzten Anteilen befreit, e rs ta rr t das Isoeugenol bei geringer Abkiihlung. 
E s  autoxydiert sich rasch an  der L uft u. muB in  zugeschmolzenen GefaBen aufbew ahrt 
werden. Man kann  krystallin . Isoeugenol, F . 32°, auch gewinnen, indem m an Isosafrol 
durch alkoh. K ali spaltet, das Prod. m ethyliert, nach Ablosung der .dceJaZgruppe die 
Hauptmenge Isochambetol ab trenn t u. das yerbleibende Isoeugenol durch fraktionierte 
Dest. im  Vakuum reinigt. (Ber. Schimmel 1930. 115.) E l l m e r .

George Armand Robert Kon, Die Reinigung einiger empfindlicher Ketone. Bei 
Verss. uber die Einw. saurer K atalysatoren  auf Cyclohoxylidenaceton wurde gefunden, 
daB k. verd. H 2S 0 4 nu r sehr schwaeh isomerisierend w irkt. Bei der Riickgewinnung 
yon K etonen aus den Semicarbazonen t r i t t  m eist sehr starkę Isom erisierung ein; so 
g ib t Isopulegonsemicarbazon m it Oxalsaure u. W asserdampf bis zu 60°/o Pulegon 
( H u g h  u . K o n , C. 1928. I . 499); auch in  k . ather. Lsg. bew irkt Oxalsaure merkliche 
Umlagerung in  Pulegon. B ehandelt m an das Semicarbazon in  PAe. (K p. 40— 60°)
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m it der berechneten Menge 0,5-n. H 2S 0 4 bis zur vólligen L sg ., so erhalt m an reines 
Isopulegon. Zur Spaltung von 1 Mol. Semicarbazon braucht m an 98 g H 2S 0 4 (Semi- 
carbazid g ib t ein saures Sulfat); bei empfindlichen K etonen verw endet m ań die H alfte 
u. verd. vorteilha£t m it 2—3 Vol. W. —  Isopulegon. Man schiittelt 4,2 g Semicarbazon 
m it 300 ccm PAe., 35,6 ccm 0,56-n. H 2S 0 4 u. 100 ccm W. 2 Tage. K p .18 100,5°. D .21,04
0,91785. ni) =  1,46718. Jodw ert (L i n s t e a d  u. M a y , C. 1 9 2 8 .  I. 498) 66,0%- Se
micarbazon, F . 174— 175°. —  Analog wurden gereinigt: A 1-Cyclohexe>iylacetcm. K p . 16 80°.
D .18'44 0,93901. iih18,4 =  1,47300. Jodw ert 84,9%  (10 Min.). —  Cyclohexyliden\acelom. 
K p ., 83°. D .10’6., 0,94586. nD19,5 =  1,49223. Jodw ert 13,4% . — A l-Cyclohexenyl- 
methyldlhylkelon. K p . 10 92°. D .19'34 0,93022. n D19'3 =  1,472 91. Jodw ert 89,5%- — 
Cyclohexylidenmethylathylkelon. H ydrolyse des hochschm. Semicarbazons dauert iiber
3 Tage. K p .20 110". D .l8-24 0,93022. no 18 2 =  1,49118. Jodw ert 10,7%. W ird aus 
dem nicdrigschm. K eton m it fast densolben Eigg. gewonnen. — Cyclopentylidenaceton, 
K p .14 74—76°. D .20,54 0,94 2 82. nj,20,6 =  1,48541. Jodw ert 14,9%  (5 Min.) bzw.
17,9% (10 Min.). —  Pulegon. K p .„  109°. D .10'9, 0,93808. n D16'9 =  1,48810. Jodw ert 
10,6%. (Journ . chem. Soc., London 1 9 3 0 .  1616—18. Ju li. London S. W. 7. Im perial 
College of Science and  Technology.) O STERTAG .

E. Tapia und Maria A. Hernandez, Uber die Iłeaktion zwischen Phenylmagncsium- 
bromid und Epichlorhydrin beim Arbeiłen nach der Methode von Grignard. FoURNEAU  
u. T i f f e n e a u  (Buli. Soc. chim. Franco [4] 1 [1907], 1227) haben aus Phenylmagnesium- 
brom id u. E pichlorhydrin 3-Phenyl-l-chlorpropanol-2 u. Glycerinbrom chlorhydrin 
erhalten. Vff. erhalten an  Stelle des Phenylchlorpropanols M ethylstilben. D er Mecha- 
nismus der R k. w ird noch untersucht.

V e r  s u c h e. GRIGNARD-Yerb. aus 12 g Mg, 78 g Brombenzol u. 280 ccm A. 
Dazu 46 g Epichlorhydrin, im gleichen Vol. A. gel. bei Zimmertemp, in  kleinen Portionen 
zugeben. 200 g Toluol zufiigon, dest. bis Toluol iiberzugehen beginnt, graugriine Pastę 
m it Eis-HCl zersetzen. Man erhalt 23 g Glycerinbrom chlorhydrin u. bei K p .18 150 
bis 200° einen K orper, der in der Yorlage krystallisiert. Um krystallisieren aus A., 
F. 82°. A usbeute 10 g. Iden t. m it dem von K l a g e s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 5  [1902]. 
2648) besehriebenen M ethylstilben. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 2 8 . 691— 93. 
25/6. 1930. Salamanca, Chem. Lab. d. Univ.) W i l l s t a e d t .

Mosuke Hayashi, Eine neue Isomerie der IIalogenoxybenzoyltoluylsauren. I I .  
2-[5'-Chlor-2'-oxybenzoyl']-5(4'!)-methylbenzoesaure. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 346.) Zur Er- 
klarung der 1. c. besehriebenen Umlagerungen von m-Chlor- u. Brom-o-oxybenzoyl- 
toluylsauren un ter dem EinfluB von H 2S 0 4 h a tte  Vf. eine stereochem. Verschiedenheit 
zwischen A usgangsm aterial u. Umlagerungsprod. erwogen. Diese Hj^pothese is t aber 
dureh neuere Unterss. unwahrscheinlich geworden; es liegt S trukturisom erie vor. —
4-Melhylphthalsaureanhydrid liefert m it p-Chlorphenol -f  A1C13 2 Chloroxybenzoj7l- 
toluylsauren, F . 239,5—240,5° (.4) u. F . 227,5—228,5° (Ii), denen die Form eln I  u. II 
zuzusehreiben sind. D urch H 2SÓ4 lassen sich die beiden Isom ercn ineinander um- 
wandeln. Zwischenstufen der Umwandlung sind vielleicht im  Sinne von la  oder Ib  
zu formulieren; m an kann diese E rklarung darauf stiitzen, daB Isomere der 2-[5'-Chlor- 
4'-oxybenzoyl]-benzoesaure n icht bekannt sind, u. daB aus 4-M ethylphthalsaure- 
anhydrid u. Bzl. 2 Isomere erhaltlich sind, die sich allerdings n ich t ineinander iiber- 
fiiliren lassen. Es is t n ich t móglich, die Form eln I  u. I I  m it Siclierheit auf die Isomeren 
A  u. I i  zu vcrteilen, da beide m it H 2S 0 4 dasselbe Chloroxyanthrachinon (offenbar Ge- 
misch etw a gleicher Mengen Isomerer) liefern; zieht m an den EinfluB des CH3 in  Be- 
tracht, so kann  m an im m erhin annehmen, daB das in  groBerer Menge entstchende A  die 
Formcl I, I i  die Formel I I  besitzt. Die C. 1 9 2 8 . I. 346 ais a- u. p-5'-Chłor-2’-oxy-2- 
benzoyl-m-toluylsaurm  bezeichneten Verbb. sind analog ais 2-[5'-Chlor-2'-oxybenzoyl]-
3 (oder 6)-methylbenzoesauren anzusehen; sie geben m it H 2S 0 4 8-Chlor-5-oxy-l (oder 4)- 
methylanlhrachincm; dasselbe gilt sinngemaB fiir die Bromverbb. — Die 1. c. aufgestellte 
Regel, daB a-substitu ierte Phthalsaureanhydride sich m it Phenolen durch V erm ittlung 
des dem Substituenten  benachbarten CO kondensieren, scheint fu r M ethylphthalsaure- 
anhydrid n ich t zuzutreffen. — 4-M ethylphthalsaureanhydrid g ib t m it Bzl. +  A1C13 
zwei Benzoyltoluylsauren IV  u. V, die bei W .-Abspaltung 2-M ethylanthrachinon liefern.

V e r s u c h e .  4-Nilro-m-toluylsauremeihylester. D arst. analog 2-Nitro-m-t-oluyl- 
saureester (JijRGENS, Ber. D tsch. chem. Ges. 4 0  [1907], 4411; M u l l e r , Ber. D tsch. chem. 
Ges. 4 2  [1909]. 431). Red. m it Sn +  HC1 in M ethanol g ib t 4-Amino-m-toluylsaure- 
methylesler, CBH n 0 2Ń. F . 62— 62,5°. LI. in A., Bzl., A., wl. in PAe. D araus durch 
Diazotieren u. Behandeln m it CuCN 4-Cyan-m-toluylsaurem,elhylester, CI0H gO2N  (Nadeln

X II. 2. 108
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aus PAc., F . 60—60,5°, wl. in k. PAe.), der durch Verseifen m it konz. HC1 u. Dest. 
der entstandenen 4-M ethylphtlialsaure in  4-MethylphthaUaureanhydrid, C9H 0O3 (F . 91 
bis 92°), ubergeht. — Duroh K ondensation von 4-M ethylpkthalsaureanhydrid m it 
p-Chlorphenol +  A1C13 in  T etrachlorathan entstehen 2-[5'-ChIor-2'-oxybenzoyl]-
5 (oder 4)-methylbmżoesdure A  u. B, C15H U0 4C1 (I u. I I  ?), u. 8-Chlor-5-oxy-2 (óder 3)- 
meihylanthracliirum (HI). Chloroxybenzoylmethylbenzoesaure A , gelbliclie mkr. K rystalle 
aus A. F . 239,5—240,5°. LI. in Aceton, h. A., h. Eg., zl. in  Bzl., swl. in  PAe. Lsg. 
in H 2S 04 e rst gelb, dann tiefrot, in Alkali gelb. Absorbiort in A. boi A =  3330 u. 2790 A. 
Chloroxybenzóylmethylbe7izoesiiure B , mkr. Wiirfel aus A. F . 227,5— 228,5°. Absorbiort 
in A. bei 3330 u. 2780 A. Verss. iiber gegenseitige Umwandlung von A  u. B  durch 
konz. H 2S 0 4 s . Original. —  8-Chlor-5-oxy-2 (oder 3)-methylanthrachincm, C15H 30 3C1 (III). 
Aus einem Gemisch der Sauren A  u. B  u. 100%ig. H 2S 0 4 bei W asserbadtem p. Orange- 
gelbe Tafeln aus Bzl. F . 214—215°. LI. in h. Bzl., Aceton, zl. in  h. Eg., A. W ird durch 
verd. Alkali ro t gefiirbt, aber kaum  gel. Lsg. in H 2S 0 4 tiefrot. Absorbiert in  A. bei 
4100, 3330 u. 2610 A. —  Kondensation von 4-M ethylphthalsaureanhydrid m it Bzl. +  
A1C13 liefert 2 2-Benzoyl-5 (oder 4)-methylbenzoesduren, C15H ]20 3 (IV u. V): 1. K rystalle 
aus Eg., F . 150— 150,5°, sil. in A., zll. in Bzl., Eg., swl. in PA e.; in  1I2S 0 4 e rs t gelb, 
dann ro t; Absorption in  A. boi 3335 A. 2. Saulon aus Eg., F . 145— 145,5°, m eist leichter
1. ais das Isomore, die H sS 0 4-Lsg. wird sehneller ro t; absorbiert in  A. bei 2450 A. — 
2-MethylantJirachinon, C15H 10O2. Aus den Sauren IV  oder V u. H 2S0., bei W asserbad
tem p, F . 176—176,5°. A bsorption boi 3250 u. 2550 A. — In  alkoh. Lsg. absorbieren 
8-Chlor-5-oxy-l (oder 4)-methylantkrachinon bei 4050, 8-Brom-5-oxy-l (oder 4)-melhyl- 
anihrachinon bei 4070, 2-[5'-Chlor-2'-oxybenzoyl]-benzoesdure bei 3370, 4-Chlor-l-oxy- 
anthrachinon bei 4100, 3350 u. 2460 A. (Journ . chem. Soc., London 1 9 3 0 . 1513— 19. 
Ju li.) ' O s t e r t a g .

Mosuke Hayashi, Eine neue Isomerie der Halogenoxybenzoyltoluylsduren. I I I .  
2-[3'-Cldor-4'-oxybenzoyl]-3 (oder 6)-methylbenzoesdwe. (II. vgl. vorst. Ref.) Dio Unters. 
wird auf Verbb. ausgedehnt, die Halogen in o- zum OH enthalten. 3-MelhylphtJial- 
saureanhydrid g ib t m it o-Chlorphenol oder o-Chloranisol -j- A1C13 nu r eine Chloroxy- 
benzoyltoluylsaure (F. 198— 199°), die durch konz. H 2S 0 4 bei Zimmertomp. zu einer 
Saure (F. 188,5—189°) isomcrisiert wird. D a Phthalsaureanhydrid m it o-Chlorphenol 
oder -anisol ausschlieBlieh dio in das Anthrachinon IV  uberfiihrbare Siiure n i  liefort, 
kommen fiir dio Sauren aus 3-M ethylphthalsaureanhydrid nu r die Form eln I  u. II  in 
Betracht, die sich nicht defin itir verteilen lasson; wahrscheinlieh is t die hólierschm. 
Saure II.

C l f O t — c o -
H o i ^ J  HOsC-

III

CH,

V e r s u c h e .  2-[3'-Chlor-4'-oxybenzoyl]-3 (oder 6)-methylbenzoesdure, c 15Hno 4ci. 
Hóherschm. Saure aus o-Chlorphenol oder o-Chloranisol u. 3-M ethylphthalsaureanhydrid 
m it AlClj in Tetrachlorathan bei 125—135°. Mkr. Nadeln m it 1 I I20  aus Eg. F . 198 bis
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199° (wasserfrei). LI. in A., h. Eg., swl. in Bzl. u. PAe., in  H 2SO., erst gelb, allmahlich 
ro t. Absorbiert in  A. boi 2840 A. Niedrigerschm. Saure aus der hóherschm. in  konz. 
H 2S 0 4 boi gewóhnlicher Temp. oder bei 130— 160°; es en ts teh t kein A nthrachinonderiv. 
Mkr. Nadeln aus Eg. F . 188,5— 189°. Absorption bei 2850 A. — 2-[3'-Chlor-4'-oxy- 
benzoyl~\-benzoesaure, C14H i0 4Cl (III). Aus Phthalsaureanhydrid  u. o-Chlorphenol oder 
o-Chloranisol m it A1C13. K rystalle  aus Eg. F . 219,5—220°. Absorption in A. bei 
2840 A. Das K-Salz g ib t m it D im ethylsulfat in Toluol 2-[3'-Chlor-4'-met]ioxybenzoyl\- 
benzoesdure, C16H n 0 4Cl, mkr. Saulen aus Eg., F . 179— 180°. —  2-Chlor-3-oxyanthra- 
chinon, C14H,0,,C1. Aus HI u. Borsaure in H 2S 0 4 boi 195°; ohne Borsaure en ts teh t auch 
bei 195° kein A nthraehinon. Gelbe fedrige Nadeln aus Eg. F . 266,5—267°. Absorbiert 
in  A. bei 3120 u. 2730 A. (Journ . chem. Soc., London 1 9 3 0 . 1520—23. Juli.) OsTERTAG.

Mosuke Hayashi, Eine neue Jsomerie der Halogenoxybenzoyltoluylsiiuren. IV. 
2-[4'-Chlor-2'-oxybenzoyl]-3 (oder 6)-melhylbenzoe.saure mul 2-[2'-Chlor-4'-oxybenzoyl]-
3 (oder 6)-metliylbenzoesdure. ( I II . ygl. vorst. Ref.) 3-M ethylphthalsaureanhydrid g ib t 
m it m-Ćhlorphenol oder m-Chloranisol zwei Chloroxybenzoyltoluylsauren I u. III, 
dereń jede m it konz. H 2S 0 4 bei gewóhnlicher Temp. ein neues Isomeres (II u. IV) liefert. 
Die Form eln ergeben sich m it groBer W ahrscheinlichkeit aus einem Vergleich der Ab- 
sorptionsspektren m it denen der in  den vorst. Reff. beschriebenen Analogen, sowie aus 
der Tatsache, daB H 2SO,, I u. II yerhaltnismaBig leicht, III u. IV aber nicht in A nthra- 
chinone uberfiilirt, was wiederum m it dem Verh. analog gebauter Verbb. ubereinstim m t.

CIL

III

V o r s u c h e .  Aus m-Chlorplienol oder m-Chloranisol, 3-M ethylphthalsaure- 
anhydrid u. A1C1, in T etrachlorathan erhalt m an neben etwas 6-Chlor-8-oxy-l-(oder 4)- 
methylanlhrachinon (F. 196,5—197°) 2-\4'-Chlor-2'-oxybenzoyl]-3 (oder 6)-methylbmzoe- 
sdure, C15H U0 4C1 (wahrscheinlich I ;  mkr. K rystalle aus Eg., F . 219,5—220,5°, zl. in A., 
kaum in Bzl. u. PAe., in  H 2S 0 4 gelb, allm ahlich ro t werdend; A bsorption in A. bei 
3120 u. 2630 A), u. 2-[4'-Chlor-2'-oxybenzoyl\-6 (oder 3)-methylbenzoesdure (wahrschein
lich II I ; m kr. K rystalle aus E g.; F . 218—218,5°; A bsorption in A. bei 2830 A). II I  gibt 
m it H 2S 0 4 bei 120— 130° unreine Saure IV, aber kein A nthraehinon, bei 200—210° 
eine leicht sublimierbare, in N a2C03 unl. Substanz (F. 118°). — 2-[4'-Chlor-2'-oxy- 
benzoyl]-6 (oder 3)-methylbenzoesaure (wahrscheinlich II). Aus I u. H 2S 0 4 bei gewólm- 
licher Temp. Gelbliche K rystalle  aus Eg. F . 177,5— 178°. Absorption in A. bei 3230 
u. 2660 A. — 2-[2'-Chlor-4'-oxybenzoyl]-6 (oder 3)-melhylbenzoesdure (wahrscheinlich 
IV). Aus III u. konz. H 2S 0 4 bei gewóhnlicher Temp. Mkr. Tafeln m it 1 H.,0 aus Eg. 
F. 201— 202° (wasserfrei). Absorption in A. bei 2840 A. —  6-Chlor-8-oxy-l (oder 4)- 
methylanthrachinon, C^H.jO^Cl. Aus I  u. H 2S 0 4 bei 200°, in geringer Menge auch bei 
100°. Gelbe mkr. Nadeln aus Eg. F . 196,5— 197°. Wl. in A., PAe., zll. in h. Bzl., Eg. 
W ird durch Alkali ro t gefarbt, aber kaum  gel. Absorption in  A. bei 3950 u. 2450 A. — 
2-[2',5 '-Dioxybenzoyl]-3 (oder 6)-methylbenzoesdure, Ci5H 120 5. Aus 3-M ethylphthalsaure
anhydrid, Hydrochinon u. A1C1, in T etrachlorathan bei 120—130°. Schwach gelbliche 
Krystalle aus Eg. F . 232,5— 233°. L. in  Alkali orange, in H 2S 0 4 erst hellrot, dann 
dunkelrot. Absorption in  A. bei 3630 A. G ibt m it H 2S 0 4 bei gewóhnlicher Temp. 
5,8-Dioxy-l-methylanthrachinon (F. 234—235°), das auch ais Nebenprod. bei der D arst. 
erhalten wird. (Journ . chem. Soc., London 1 9 3 0 . 1524—28. Ju li. Scndai [Japan], 
Tohoku Im perial U niv.) OsTERTAG.

John Baldwin Shoesmith und Alexander Mackie, Untersuchungen aber die 
Iłeaktionsfdh igheil des Halogens in  verschiedenen Typen von Naphthalinderitaten. I I .  
(I. vgl. C. 1928. I. 918.) Die Chlomaphthylmethylbromide n  u. II I  geben ih r B r bei Be- 
handlung m it wss. A. bei 25° m it ungefahr gleicher Geschwindigkeit ab (k X 10® =  70 
bzw. 72), I  reagiert rascher (k X 10® =  80) u. yerhalt sich analog dem 1. c. untersuchten
2-M ethyl-l-naphthylm ethylbrom id. I  u. II wurden aus den entsprechenden Aldehyden 
durch CANNizzAROsche Umlagerung u. B ehandlung des Alkohols m it H B r gewonnen.

108*
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Aua 2-Chlor-l-naphthaldehyd en tstand liierbei niclit 2-Chlor-l-naphthoesaure, sondern
2-Chlor-l-naphthylacrylsdure (analog der Bldg. von 2,3-Dimethoxyzimtsaure aus 
V eratrum aldehyd; P e r k i n  u. S t o y l e , C. 1 9 2 4 . I. 653).

CH2B r Cl

0 0 °' 0 O CH,B'
V e r s u o h e .  l-Chlor-2-naphthylmethylbromid, Cu H 10ClBr (ILI). Aua l-Chlor-2- 

m ethylnaphthalin u. Br-Dampf bei 200°. Priamen aus A. F . 81°. —  2-Ghlor-l-naphth- 
aldehyd. Aus 2-O xy-l-naphthaldehyd u. PC15 bei 165°. Nadeln aus PAe. F . 75°. Zur 
U berfuhrung in 2-Chlor-l-naphlhylcarbinol, Cu H 9OCl, erwiirmt man m it GG%ig. K OH  
u. etwas A. auf 75°, laBt abkiihlen u. erw arm t nach 24 Stdn. wieder. Prism en aus PAe. 
F. 110°. Daraua m it H B r in  Bzl. bei 45° 2-Chlor-l-naphlhylmelhylbromid (I), N adeln aus 
PAe. F . 100,5°. — 3-Chlor-2-naphthaldeIiyd, Cn H-OCl. Aus 3-Ćhlor-2-naphthoylchlorid 
u. H , m it Pd-B aS04 in  Xylol. Nadeln aus PAe. F . 121°. Oxim, N adeln aus wss. A. 
F. 152°. p-Nilrophenylhydrazon, seliarlachrote Nadeln aus Eg. F . 263°. Semicarbazon, 
Nadeln aus A. F . 268°. — Der Aldehyd gib t m it K O H  3-Chlor-2-naphthylcarbinol, 
Cu H 9OC1, Nadeln aua PAe., F . 111°, woraus m it H B r in  Bzl. 3-Chlor-2-nap]ithylmethyl- 
bromid ( n )  entsteht. Tafeln aus A. F . 97°. (Journ . ehem. Soc., London 1 9 3 0 . 1584—86. 
Ju li. E dinburgh, Univ.) OSTERTAG.

R. Chelberg und G. B. Heisig, Versudile Anwendung ron Kieselsauregel bei 
der Vereslerung von Salicylsaure und fi-Naphthol. K o r o l e w  (C. 1 9 2 7 . I I . 2174) 
k o n n te  Salicylsaure u. p-NaphtJiol m it H ilfe eines besonders p raparierten  Kieselsauj-e- 
gels in  M ethylsalicylat u. Methyl-/?-naphthyliitlier uberfiihren. Wegen der Umstandlich- 
ke it des KoROLEW sclien Verf. wurden Yerss. m it kauflichem Kieselsauregel (naeh 
P a t r ic k , A. P . 1 297 724) a n g cste llt , eine kataly t. Wrkg. auf die Ester- bzw. Ather- 
bldg. k on n te aber n ieh t beobachtet werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 2 . 3023. 
Ju li 1930. Minneapolis pM innesota], Univ.) OSTERTAG.

Karl H. Engel, Sulfonierung von 2-Naphthol in  Gegenwart von Borsaure. 2-Naph- 
thol-1,6-disulfon-saure. (Ygl. C. 1 9 3 0 . I. 2088.) Dio Verwendung von Borsaure ala 
ICatalysator bei der Sulfonierung von 2-Naphlhol (vgl. CROSSLEY u . SlMPSON, C. 1 9 2 6 .
II . 295) andert die gewohnliehen Substitutionatendenzen des N aphthols nieht, h a t aber 
starken EinfluB auf die Ausbeuten an den yerschiedenen R k.-Prodd. Ggw. von Bor- 
sauro begiinstigt die Zuruekhaltung der lose gebundenen 1-Sulfonsauregruppe in der 
Naphthol-l-m ono- u. -1,6-diaulfonsaure. — Sulfonierung von kurzer D auer (4 Min.) 
m it begrenzten Mengen H 2S 0 4 in Ggw. von Metaborsaure lieferte hauptsachlich 2-Naph- 
thol-1-sulfonsdure, die in  ca. 74%  Ausbeute u. nu r Spuren von laom eren enthaltend 
durch Fallen aua der Lsg. m ittels NaCl u. Auswaschen des isolierten Na-Salzea m it 
einer geaatt. NaCl-Lsg. gewonnen werden konnte, neben 2-Naphthol-G-sulfcm-savre u. 
Spuren der S-Sulfonsaure, wobei ziemlich viel N aphthol unsulfoniert blieb, wenn es 
sich auch vollstiindig loste. —  Sulfonierung m it H 2S0 4-Konzz., die genugend groC 
waren, alle 1-Sulfonsaure umzuwandeln, fuhrten zu Gemisehen von 2-Naphthol-l,6- 
disidfmsdure, 2-Naphthol-6-sulfonsaure u. -8-sulfonsdure, von denen die beiden letzteren 
mindestena teil weise Umlagerungsprodd. der ersteren waren. Die 3 Prodd. bildeten 
Gleichge^tiehtsgemische, bei denen die Auabeuteverhaltnisse von den Rk.-Tempp. 
abhingen, was in  grapli. D arstst. ersiclitlich gem acht ist. Die weitere Umwandlung 
der 3 Prodd. in 3,6-Di.sulfonsaure ( R-Sdurc) u. 3,8-Disvlfcmsaure (G-Sdure) yollzog sich 
unterhalb 35° nur sehr langsam, vei-schnellerte sich aber m ehr u. mehr bei steigenden 
Tempp. Bei Ggw. von Borsaure iiberwog im mer die Menge der gebildeten 1 ,6-Disulfon- 
siiure, die in  p rak t. Ausbeute bei Sulfonierungon sowohl m it, ais ohne Borsaure er- 
Jbalten werden konnte, am  besten freilich bei 45° in Ggw. von Borsaure.

E s zeigte sich auch, daB fiir die gute D arst. der 2-JVaphthol-8-sulfonsaure eine Rk.- 
Temp. von 25— 30° besser ist, ala die ubliehe von 45°. —  24-std. Sulfonierung bei 135° 
m it 3 Teilen konz. H „S04 auf 1 Teil (5-Naphthol lieferte in  Ggw. von Borsaure 28%  
der 1,6-, 31%  der 6,8- u. 89%  der 3,6-Disulfonsiiure, w ahrend ohne Borsaure 33%  der
6,S- u. 43%  der 3,6-Isomeren ohne eine Spur der d ritten  Saure erlialten wurde. —  Die 
analy t. Methoden zur Best. der verschiedcnen NaphtholsuKonsauren in  den Gemisehen 
basierten auf den bekannten Yerff. der selektiven K upplung m it Diazoniumverbb. 
(vgl. F i e r z , „Farbenohem ie", Ziirich 1920, S. 296ff.). —  Die 2-Naphlhol-l,6-disulfon- 
saure konnte n ieh t ais freie Saure erhalten werden, aber KC1, m e  auch NaCl fallen sie 
aus der Lsg. in Form  ihrer Metallsalze; Ci0H 6O,S2K 2, H ,0  bzw. CI0H6O,S2N a2, 3 H aO.
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Sic bildet keine N itrosoderiw . u. kuppelt n ich t m it Diazobenzol, wohl aber m it dem 
rcaktionsfahigeren Nitrodiazobenzol un ter Eliminierung der 1-S03H-Gruppe. W ird 
m it k. konz. HC1 hydrolysiert zu 2-Naphthol-6-sulfonsaure. (Journ . Amer. chem. Soc. 
5 2 . 2835— 44. Ju li 1930. Pennsylvania S tate  Coli.; Leonia [N. J .] , 6 Cottage 
Place.) B e h r l e .

R . Luke§ u n d  V. Prelog, tlber die Synthese einiger Hydropyrrolderivate m it Hilfe 
des Grignardschen Reagenses aus p-Dibrombenzol. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II . 997.) D urch Einw. 
von Mg auf p-Dibrombenzol en ts teh t ein Gemisch von p-Bromphenyl-M gBr u. p-Phenylen- 
bis-MgBr. M it N-Methylsuccinimid en tsteh t daraus l-Methyl-2-p-bromphenyl-2-oxy-5- 
oxopyrroltelrahydrid (I). W ird das GRlGNARDsche R eagen s jed och  aus einem  G em isch  
von Monobrombenzol u. 20%  Dibrombenzol hergestellt, dann kann man kleine Mengcn 
eines Prod. abfangen, welches durch A ddition von 2 Moll. N-Methylsuccinimid an  
p-Phenylen-di-MgBr en ts teh t: p-Di-[l-melhyl-2-oxodihydropyrryl-(5)]-be>izo[ (II).

OH H ,C ------ CH HC------CHS

C H ,—CO7  N CH 3 NCH„
V e r  s u  c h  e. I, Cu H ]20 2NBr. Aus Bzl., W. u. Aceton, F . 151— 153°. WeiCe 

K rystalle , 11. in A., h. W ., Bzl., Aceton u. A thylacetat. p-p-Brombenzoylpropionsaure 
Ci0H aO:,Br, en ts teh t durch H ydrolyse von I, F . 148°. WeiBe Schuppen. Das Oxim 
dieser Saure: C10Hi„O3N B r; aus W ., F . 134. n ,  CloH 10O2N2. Aus A. griine Schuppen, 
F. 233°, 1. in  A., Bzl., unl. in  W ., A. (Chemickć L isty  2 4 . 277— 80. 25 /6 . 1930.) M a u t .

Sydney Glenn Preston Plant, Die Struktur der Octahydrocarbazole. 9-Methyl- 
u. 9-A thyl-l,2,3,4,5,6,7,8-oktahydrocarbazol (I) wurden von v . B r a u n  u .  R i t t e r  
(C. 1 9 2 3 . I . 598) durch energ. H ydrierung der Alkylcarbazole dargestellt. P e r k i n  
u. P l a n t  (C. 1 9 2 4 . I I .  1347) stellten 1,2,3,4,5,6,7-Oktahydrocarbazol (I, R  =  H) 
durch A bspaltung von N H 3 aus Cyclohexanonazin dar; das Methyl- u. Athylderiv. 
dieser Verb. war verschieden von den Verbb. von v. B r a u n  u . R i t t e r ;  anderer- 
seits haben v . B r a u n ,  B a y e r  u. S c h ó r n i g  (C. 19  2 5 . 1.1602.1926.I.660) denVerbb. 
von P e r k i n  u . P l a n t  die S truk tu r H  zugeschrieben. Zur K larung der Frage wurden 
nun Verbb. der S truk tu r I  auf einem Wege dargestellt, der keine Zweifel iiber die K onst. 
la(5t. Analog der D arst. von Pyrrolen aus Aminen u. 1,4-Diketonen wurde das bisher 
unbekannte 2,2'-Diketodicyclohexyl m it Methyl- u. A thylam in kondensiert, wobei 
die Verbb. von v . B r a u n  u . R i t t e r  erhalten wurden. Die A nsicht von P e r k i n  
u. P l a n t  iiber die S truk tu r dieser Prodd. is t daher unrichtig; fiir das Oktahydrocarbazol 
v o n P E R K iN  u .P l a n t  is t die v o n  v .  B r a u n , B a y e r u .  S c h o r n i g  aufgestellteK onst.H  
am wahrscheinlichsten.

11 “;Ó^CS;
f i a NR H , H , NR Ha

V e r s u c h e .  2-Bromcyclóhexanon-(l). Aus Cyelohesanon u. B r in  W. bei Ggw. 
von CaC03 bei 50°. G ibt m it der Na-Verb. des Cyclohexanon-2-carbonsaureathylesters 
2,2'-Dikelodicyclo7iezyl-l-carbowaurealhylesteri(ga\b]iches Ol, K p .20 190— 210°), der beim 
Kochen m it 10%ig. K O H  in 2,2'-Diketodicyclohexyl, C12H 180 2, iibergeht. Tafeln aus 
PAe., F . 70—71°; K p .25 174— 177°. Ais Nebenprod. en ts teh t eine Saure C12/ / 20O3, 
Nadeln aus PAe., F . 41°, K p .13 203—206°. — 9-Methyl-l,2,3,4,5,6,7,S-oklahydrocarbazol 
(I, R  =  CH3). A us 2,2'-Diketodieyclohexyl u . M ethylam in in  Eg. Tafeln aus Methanol.
F . 94°. LI. in  20% ig. HC1. G ibt kein P ik ra t u . kein Jodm ethylat. Das bei der Red. 
m it Sn +  HC1 entstehende olige 9-Methyldekahydrocarbazol (P ikrat, gelbe Prism en,
F . 165°) is t n ich t ident. m it M ethyldekahydrocarbazol yon P e r k i n  u . P L A N T (P ikrat,
F. 162— 163°); das Gemisch der P ik ra te  schm. bei 133— 135°. — 9-Alhyl-l,2,3,4,6,6,7,S- 
oktahydrocarbazol (I, R  =  C2H 6). Aus D iketodieyclohesyl u. A thylam in. Tafeln aus 
Methanol, F .  42,5°. Das P ik ra t des A thyldekahydrocarbazols schm. bei 130°. (Journ. 
chem. Soc., London 1 9  3  0 . 1595— 99. Juli. Oxford, Dyson Perrins Lab.) O s t e r t a g .

J. V. Dubsky und A. Rabas, Beitrag zum  Studium  der Additionsverbindungen 
organischer Basen m it Zinksalzen. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I I .  3018.) Es wurden dargestellt: 
Z nS04■ 3 Pyrid in  (I); ZnSO^ 3 P yridin-H ^O  (n ) ;  ZnSO t - l  P yrid in -3  H /J  (H I);
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Z n (N 0 3)2-6 P yrid in  (IV); Z n (N 0 3)2-4 P yrid in  (V); Z n (N 0 3\ ■ 3 P y r id in ■ H 20  (VI). 
Die Salzo sind in W. 1. u. geben Ioncn, welche folgender K onst. entsprechen:

[Zn 6 P y ]" (N 0 3)2', [Zn
V e r s u c h c .  I. Aus trockenem ZnSO., u. sd. Pyridin. Feinc Nadeln. II  Aus 

Z nS04- 7 I I20  u . Pyrid in  in  der H itze. WeiCe K rystalle unbestandig, hygroskop., 
yerlicrt an der L uft zwei Moll. Pyrid in  u. n im m t gleichzeitig 2 H 20  auf un ter Bldg. 
von III. Analog I en tsteh t aus Z n(N 03)2 IV. Bei Anwesenheit von H 20  entstehen
V u. in den M utterlaugen VI. tlb e r  die Verbb., welche aus ZnCl2 u. 2 (H Cl-Pyridin) 
einerseits u. ZnCl2-2 Pyrid in  u. 2 HCl andererseits entstehen, sowie die Móglichkeit 
einer Isomerie wird spater berichtet. (Publ. Fac. Sciences Univ. M asaryk 1929. N r. 115.
3— 11.) M a u t n e r .

Charles Stanley Gibson, John Dobney Andrew Johnson und Dubley Cloete 
Vining, Verbindungen von Arsentrichlorid und P yrid in . Verb. AsCI3 +  ChIJhN . Aus
1 Mol. AsCl3 u . 1,1 Mol. Pyrid in  in Chlorbenzol. N adeln. Erw eicht bei 120°, F . 138 bis 
139°. Zerfallt m it W. in  As20 3, Pyrid in  u. HCl. — E in  Gemisch von 2 Moll. Pyridin,
1 Mol. AsC13 u . Chlorbenzol scheidct geringe Mengen K rystalle  aus, wird bei 65° milchig
u. bei 100° k lar; nach S h i r e y  (C. 1930. I I .  405) schm. die Verb. AsClj +  2 C5H 5N 
bei 64°. (Journ . chem. Soc., London 1930. 1710— 11. Ju li. London S. E . 1, Gu y s  
H ospital Medical School.) Os t e r t a g .

Marston Taylor Bogert, A. D. Hirsclifelder und P. G. I. Lauffer, Unter- 
siichungen in  der Acridinreihe. Die SynłJiese von Isomerm des Proflavins und des neu- 
tralen Acriflavins. Die baktericide u. antisept. W rkg. des Proflavins u. Acriflavins 
yeranlaCte Vff. zur Syntheso u. pharmakol. Unters. von isomeren Verbb., die die Amino- 
gruppen an s ta tt in  der 2,8- in der 3,7-Stellung enthielten. D urch ICondensation von
2-Chlor-5-nitrobenzoesaure m it p-N itranilin zu I, Uberfuhren von I in das Acridon II 
durch E rhitzen m it H 2S04 u. Red. von TI erhielten Vff. iiber das entsprechende 
Diaminoacridon das 3,7-Biaminoacridin (HI). das dem isomeren Proflavin in vieler 
H insicht ahnelte. Ebenso zeigte das aus dem 3,7-Diacetykleriv. von III hergestcllto
3,7-Diamino-lO-methylacridiniumchlorid in  seinem Verhalten eine nahe V erwandtschaft 
zum Aeriflayin. Bei der pharm akol. Priifung gegen Staphylokokken enviesen sich die 
neuen Isomeren bedeutend schwacher wirksam ais die 2,8-D iam inoderiw . u. zeigten 
so die Abhangigkeit der pharm akol. Eigg. yon der chem. K onstitution.

N H  N H  N

V e r s u c h e .  2-Chlor-5-nitrobenzoesaure. Aus o-Chlorbenzoesaure in konz. H 2S 04 
durch allmahliches Zugeben eines H N 0 3-H 2S 0 4-Gemischcs, ohne 50—55° zu iiber- 
steigen. Aus W. Nadeln, F . 164— 165°, 35%  Ausbeute. — 2-[p-Nilrophenylainino]-
5-nitróbenzoesdure, Cu H 0O6N3 (I). D urch 24-std. Schmelzen der 2-Chlor-5-nitrobenzoe
saure m it p-N itranilin bei 160°, E xtrak tion  der Sehmelze m it sd. l% ig . HCl zum E nt- 
fem en yon unyerandertcm  Ausgangsmaterial u. weiterer E xtrak tion  des Ruckstandes 
m it 2°/0ig. N a2C 03-Lsg. Das in goldgelben F littc rn  auskrystallisierende Na-Salz lieferte 
beim Kochen m it HCl die freie Saure. Aus Eg. in kanariengelben Nadeln, F . 293° 
(korr.). — 3,7-Dinitroacridcm, C13H 70 5N3 (II). Aus I nach JoURDAN (Ber. D tsch. chem. 
Ges. 18 [1885] 1444) durch 1-std. Erhitzen m it konz. H 2SO, auf 88°, E inbringen des 
Rk.-Gemisches in Eiswasser, Extrahieren des N d. m it 2%ig. N a2C 03-Lsg. u. Losen 
des ungel. Ruckstandes in sd. NaOH. Das in  carm inroten B lattehen abgcschiedene 
Na-Salz wurde m it verd. HCl hydrolysiert. Aus Nitrobenzol blaCgelbe Prismen, die 
bis 370° n icht schmolzen. — 3,7-Diaminoacridon, CI3H u 0N 3-H 20 . D urch Red. von
II m it N a2S in A. nach U l l m a n n  (Ber. D tsch. chem. Ges. 40 [1907] 4795). Aus W. 
braungelbe Nadeln, F . 325° (korr.). — Dibenzalderiv., C2;H 19ON3. Goldige B lattehen. 
Diacelylderiv., C17H 150 3N3. Gelbgriine M. —  3,7-Diaminoacridin, C13H n N 3 (III). Durch 
Red. des yorigen m it Ńa-Amalgam in h. 2%ig. NaOH. Aus W. hellgelbe Nadeln,
F . 318° (korr.). In  verd. Sauren m it ro ter Farbę 1., in  starker HCl m it gelber Farbę. 
M it Alkali aus einer sauren Lsg. weehselte die Farbo von orangegelb nach citronen- 
gelb. Hydrochlorid, glanzend rote Nadeln. Dibenzalderii'., C2;H 15N;!. BlaCgelbe B latt- 
chen, F . 208° (korr.). Diacetylderw., C ^H uO jN j. BlaBgelbe' Nadeln, F . 344°. (korr.).
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— 3,7-Diacetylamino-lO-methylacridiniummelhylsulfat, C10H 21O0N3S. Aus M ethylsulfat
u. dem Diacetylderiy. in sd. Nitrobenzol. Gelblichbraune Nadeln, U. in W., wl. in  A., 
swl. in A. u. Bzl. — 3,7-Diacetylamino-10-meihylacridiniumchlorid, C18H 180 2N 3C1. 
R ote Nadeln. —  3,7-Diamino-10-melhylctcridiniumchlorid, C14H |5N3C12. D urch Hydro- 
lyse des yorigen m it HC1 ais Hydrochlorid. Dunkelrote Nadeln. — 3,7-Dioxyacridin, 
ćjjHgOuN. Durch Hydrolyse von II I  m it HC1 oder H 2SO.,. Aus yerd. A. blaGgelbe 
Nadeln, F . 324° (korr.), 11. in A. u. Aceton, wl. in W., swl. in Chlf., A. u. Bzl. —  Verss. 
zur K ondensation von 2-Nitro-6-aminobenzoesaure m it o- oder p-Chlornitrobenzol 
oder m it 2-Chlor-4-nitrotoluol zur D arst von Diaminoaeridinen schlugen fehl. — An 

‘ weiteren A cridinderiw . wurden folgendc Verbb. hcrgestellt, dereń D aten sich yon 
denen der L itera tu r in m ancher H insicht unterschieden: 5-Methylacridin. Hexa- 
gonale oder rhomb. P lattchen aus A. Aus PAe. gelbe Nadeln. F . 119° (korr.). — 
o-[5-Acridyl]-benzoesdure. Begann bei 293° dunkel zu werden u. schmolz n icht yóllig 
unterhalb 315° (korr.). — Acridylaldehyd. F . 146— 147° (korr.). (Collect. Trav. chim. 
Tchćcoslovaquie 2. 383—95. M ai-Juni 1930. Minnesota, Columbia Univ.) P o e t s c h .

P. A. Levene und Robert E. Steiger, Studien iiber Racemisierung. IX . Die 
Wirlcung von AUcali au f Ketopiperazine. Die Wirkung von Salzsaure auf Aminosauren, 
Peplide und Ketopiperazine. (V III. ygl. C. 1929. I I .  755.) Zu den Verss. dienten solche 
K etopiperazine, welche nur eine opt.-akt. Aminosaure ais Komponenten enthiclten; 
die andere w ar Glykokoll. Diese Ketopiperazine werden yon Alkalien um so leichter 
racem isiert, je schwerer sie zu den Aminosauren aufgespalten werden. Die geringe 
Loslichkeit yieler dieser Verbb. in  Vio'n - NaOH erforderte das Arbeiten in einem 
anderen Medium u. zwar bewahrtcn sich Pyridin-W assergcmische m it 57 Vol.-% 
Pyridin. Auch hicr war dic Alkalikonz. 0,1-n. (1 Mol. NaOH auf 1 Mol. Ketopiperazin). 
Besonders leicht findet die Racemisierung s ta tt  bei Ketopiperazinen, die eine Phenyl- 
gruppe enthalten, w ahrend keine Racemisierung e in tritt bei solehen, dereń opt.-akt. 
Komponento eine Aminosaure m it te rtia r gebundener N H 2-Gruppe ist, z. B. beim 
Glycyldextroisovalinanhydrid. Fiir die anderen untersuchten Ketopiperazine ergaben 
sieh bei 48-std. Einw. der N aOH  folgende Racemisierungsgrade. Glycylldvoalanin- 
anhydrid 67%  (W .; 18°), Glycyllawasparaginanhydnd  89%  (Pyridin-W .; 25°), Glycyl- 
Idtophenylglycinanhydrid 100% (Pyridin-W .; 25°), Glycylldvoleucinanhydrid 73%  (W ; 
32°), Glycyldextrophenylalaninanhydrid 92%  (Pyridin-W .; 25°), Glycyldextrovalin- 
anhydrid 84%  (W .; 32°). Eine Sonderstellung nim m t das Glycyłlavolyrosinanhydrid 
wegen seines Phenolcharakters ein. Bei Anwendung von 1 Mol. N aOH  betrag t dic 
Racemisierung bei 25° in W. nur ca. 10%> bei 2 Moll. NaOH nur 64%  infolge der 
schneller erfoigenden Hydrolyse. —  Von 20,3%ig. HC1 bei 100° werden Glycyllavo- 
phcnylglycinanhydrid, Glycyldextrophenylalaninanhydrid u. Giycylldvotyrosinanhydrid 
teilweise racemisiert, wahrend die Spaltung des Glycyllaroasparaginanhydrids unter 
diesen Bedingungen prakt. olme Racemisierung verlauft. Das gleiche gilt fiir die 
entsprechenden, ais Zwischenprodd. anzunehmenden Dipeptide. Dagegen yerhalten 
sich die freien Aminosauren verschicden. W ahrend Ldvophenylglycin ebenfalls erheblich 
racem isiert wird, bleibt Dextrophenylalani?i p rak t. unyerandert.

V e r s u c h e .  Cliloracetylldvoasparagin, aus 95%ig. A. F . 149—150°. Glycyl- 
laroasparagin, C6H n 0 4N3, aus yorst. Verb. m it wss. N H 3 (D. 0,90) 4 Tage boi Zimmer- 
temp. Aus W. m it A. K rystalle, [a]o26 =  — 7,50 (W .; c =  7,565). Glycyl!dvoasparagin- 
anhydrid, C6H 90 3N3, aus vorst. Verb. m it bei 0° gesiitt. methylalkoh. HC1 u. Verseifung 
des Esters m it m ethylalkoh. N H 3 (3 Tage bei 0°). Aus 60%ig. A. K rystalle vom 
[ajri25 =  + 46 ,7° (Pyridin-W .; c =  1,7114). lMVophenylglycin. Die friiher angegebencn 
Drehungswerte werden berichtigt. [a]54ei“  =  — 125,8° (W.) =  — 164,9° (m it 1 Aqui- 
valent HC1); =  — 130,9° (m it 1 A ąuiyalent NaOH). — Glycylldtopltenylglycinanhydrid, 
C10H 10O2N2, aus W ., [a]o25 =  — 76,9° (Eg.; c — 3,802). — Glycyldextropfienylalanin, 
Cn H 140 3N |, aus W. m it A. Krj-stalle, [ajn25 =  —41,37° (W .; c =  1,9096). Glycyl- 
dextrophenylalaninanhydrid, Cn H j20 2N2, [a]c25 =  —-100,76° (Eg.; c =  2,042). Glycyl- 
ldvolyrosinanhydrid, Cn H 120 3N 2, M d 25 =  +121,0° (wss. N H 3; c =  2,0578). (Journ. 
biol. Chemistry 86. 703—22. A pril 1930.) O iile .

P. A. Levene, Alexandre Rothen, Robert E. Steiger und Masao Osaki, 
Beziehungm zwischen cliemischer Struktur und Hydrolysengeschwindigkeit der Kclo- 
piperazine. I I . Die Hydrolyse, von Ketopiperazinen m it A lkali. (I. vgl. C. 1929. I .  
2539 u. auch vorst. Ref.). Vff. messen die Hydrolysengeschwindigkeit einiger K eto 
piperazine vom Typus I m it 0,5-n. N aOH  (5 Moll. NaOH auf 1 Mol. Diketopiperazin) 
bei 25°. Die Geschwindigkeitskonstanten (k) wurden un ter der Annahme bercchnet,
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daB dic Hydrolyso nur bis zu don entsprechendcn D ipeptiden 
erfolgt. F iir Jfc-103 wurden folgende Durchsehnittswerto erm ittelt: 
Glycyldextroalaninanhydrid 95,7, Glycylldvoasparaginanhydrid 24,7, 
Glycyllavophenylglycinanhydrid 2 4 ,7 , Glycylldtoleucinanhydrid
20,8, Glycyllavotyrosinanhydrid 5,3, Glycyl-d,l-valinanhydrid 1,91, 
Glycyldextroisovalinanhydrid 0,38. Durch Zusatz von Pyridin 

wird die Hydrolysengeschwindigkeit erheblicli liorabgesetzt. Bei der Hydrolyse 
des Glycylldroasparagincmhydrids w ird auch N H 3 abgespalten, wahrend dio Peptid- 
bindung in tak t bleibt. Das GljTcyllavoasparagin wird dagegen un ter denselben Be- 
dingungen nicht unter A bspaltung yon NH 3 angegriffen. Dio Ergebnisse sind in Tabollen"
u. K uryen im Original wiedergegeben. (Journ. biol. Chemistry 86. 723— 32. April
1930. New York, ROCKEFELLER In s t. for Med. Research.) OlILE.

E. Oclliai und K. Hakozaki, Beitrage zur Untersuchung der Konstitution des 
Sinomenins. Durch Einw. von Bromcyan auf Metliyl- oder Benzoylsinomenin erhielten 
Yff. dio entsprechcnden CN-Deriyy.: Gyannormethylsinomenin, C19H 220 4NCN, F . 245 
bis 246°, [a]p14 =  +39,31° u. Cyannorbenzoyl.sinomenin, C2aH 2.,06N2, F . 257°, [a]c14 =  
— 14,42°, beide Verbb. 1. in verd. Saure. Dio Verss. von GOTO u. S u z u k i  zur Red. 
yon Sinomenin u. D ihydrosinomenin m it Na-Amalgam haben Vff. nachgepriift u. 
gefundon, daB die R k.-Prodd. jo nach den Rk.-Bedingungon sehr yerschicden 
sind. Dihydrosinomenin ergab boi der Rod. nach G o to  Desmethoxydihydro- 
sinomenin (A), Desmethoxydihydrosinomeninol, C18H 250 3N -Y 2 H 20  (B), F . 138°,
[« ]d 23 =  +45,08° (Jcdmethylat, [a]n29 =  23,9°, ident. m it der opt. Antipodo des Di- 
hydrotbebainols), ein m it dieser Verb. isomeres Pluinol D, F . 158° (schwach reclits- 
dreliend, Jcdmethylat, F . 221—224°, schwach linksdrehend) u. ein Phenol C, wahr- 
scheinlich m it D ident. Bei Einw. von N a-H g auf Sinom enin  bildoto sich je nach don 
Rk.-Bedingungen Dcsmethoxydihydrosinomoninol yom F . 138°, Bisdesmethoxydihydro- 
sinomenin, Zers. bei 305°, Desmethoxydihydroisosincnneninol, am orph, Zers. bei 180 
bis 220° u. eino dem Phenol C entsprechende Verb. R eduziert man Sinomenin m it 
Na-Amalgam in etwas konzentrierter Essigsaure, so bildet sich ein Phenol F  (C18H 210 3N)», 
H 20 , Nadeln, [a]Du  =  —55,22°. Jodmethylat, F . 267°, [oc]Dn  =  —40,99°. Die Red', 
des Sinomenins nach C le m m e n s e n  ergab neben Desoxytetrahydrosinomenin das 
Phenol B. Dic elektrolyt. Red. des Sinomenins nach T a f e l  ergab ais H auptprod. 
D ososytetrahydrosinom enin u. ais Nebcnprod. das Phenol D . Desmethoxydihydro- 
isosinomeninol zeigt doppoltes Mol.-Gew. u. kann deshalb n ich t eino geometr. A nti
podo des Desmethoxydihydrosinomeninols sein; dio Verb. s teh t wahrscheinlich zum 
Phenol (F) yom F . 122° in  analoger ster. Beziehung, wie Dcsmothoxydihydrosino- 
meninol zu dossen Pseudoform. —  Vff. haben die Verss. von M. F r e u n D  zur D arst. 
von a.-Telrahydrodesoxycodein nachgopriift. Bei der Red. des amorphen Dihydrodesoxy- 
codoins wurde stets $-Tetraluydrodesoxycodein, F . 149— 151°, erhalten. Boi der Rod. 
des Desoxycodeins m it N a u. A. en ts teh t eine d ihydrierte Base, die bei der ka ta ly t. 
Red. m it P d  u. Tierkohlo /3-Tetrahydrodesoxycodein liefert. (Journ . pharm ac. Soe. 
Jap an  50. 53—59. A pril 1930.) ” S c h o n f e l d .

Michel Polonovski, Die Aminoxyde von Alkaloidem die Genalkaloide. Chemische, 
biologische und pharmakodynamische Untersuchung. Zusamm cnfassender Berieht tiber 
Untorss. des Vf. u. von M a x  P o l o n o YSKI in  den letzten Jah ren  (vgl. C. 1930.
II . 245 u. friiher). (Journ . Pharm ac. Chim. [8] 11. 385— 95. 429— 44. 16/4. u. 1/5. 
1930.) L i n d e n b a u m .

J. Rabatę, Vber einige stickstoffhaltige, vom Piceosid abstamrmnde Glykoside. 
(Vgl. C. 1930. II . 1555.) Vf. h a t einige D oriyr. des Piceosids dargostellt. 'welche 
sich von der K etonfunktion desselben ableiten. — Piceosidphenylhydrazon, CjoH,, OcN2. 
M it Phenylhydrazinacetat in W. gekoclit, im E isschrank stchen golassen. Sehwacli 
cremefarbiges, m ikrokrystallin. Pulver m it 2°/0 W., welches bei 50° entweicht, boi 
100° B raunfarbung, F . 185° (bloc), [oc] d =  — 63,65°. [a]576<i =  — 64,29°, [a]54Ci =  
—82,75° in yerd. A., zl. in  sd. W., U. in  A., unl. in  A. Bei der Hydrolyse m it h. 5%ig. 
H 2S 0 4 b ildet sich ein schwarzer N d.; cs w ird n icht nu r die Glykose, sondern auch 
Phenylhydrazin abgespalten. D urch Em ulsin in W. +  einigen Tropfon A. bei 50° 
(10 Tage) erfolgt dagegen g latte  Spaltung in  Glykose u. Piceolphenylhydrazon. — 
Piceosidoxim, C ^H ^O jN . Wie iiblich in  sd. A. (6 Stdn.) un ter Zusatz von etwas 
ZnO. Spindelformigc N adeln aus W., F . 228° (bloc), [a]o — — 77,01°, [a ]i769 =  
—78,35°, [a]546I =  — 95,42° in  W., 1. in  A., Aceton. Bei der H ydrolyse m it yerd. 
H2S04 w ird Glykose u. N H 2OH abgespalten. M it Emulsin in  wss. Aceton erfolgt in
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2 Monaton glatte  Spaltung in  Glykosc u. Piceoloxim, K rystalle aus W., F. 142,5° 
(bloc). —  Piceosidsemicarbazon, C15H 210 7N3, m kr. yerzweigte Nadeln m it 3,62%  W .,
F. 220° (bloc), [<x]D =  —77,98°, [a]5;69 =  — 81,59°, [<x]510I =  —94,86° in  W. fiir das 
wasserfreie Procl., wl. in W., 11. in  A., Aceton. Bei der Hydrolysc m it verd. H 2S 0 4 
w ird Glykosc u. Semicarbazid abgespaltcn. M it Em ulsin in  wss. Aceton erfolgt in  6 Tagen 
glatte  Spaltung in  Glykosc u. Piceolsemicarbazon, K rystalle aus W., F. 207°. —  Die 
H ydrolysierbarkeit durch Emulsin zeigt, daB die Glykoside zur /J-Rcihc gehoren. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 12. 441—48. A pril 1930.) L i n d e n b a u m .

P. Karrer und Th. Golde, Pflanzenfarbstoffe. X X I. Uberfuhrung von Crocctin 
in  Crocclan. (X X . vgl. C. 1930. II . 409.) Vff. haben den dem a-Crocetin zugrundb 
liegcnden K W -stoff Crocetan (II) aus Tetradekahydro-y-crocelin (I) durch Umwandlung 
der Gruppcn C 02CH3 iibcr CH2-0 H  u. CH2Br in  CII3 dargestellt, entsprechend der 
D arst. des B ixans durch K u h n  u. EHMANN (C. 1929- II. 2782).

I  C 02CH3- [CII,, ■ CH2• CH(CH3) • CH2] , • CH2■ C H ,• C 02CH3
II CH3 • [CH2 ■ CH2 • CH(CH3) • CH2]3 • CH2 • CH2 • CH3

V e r s u e h e .  4,8,12-Trimethylliexadecandiol-(l,16), C19H 40O2. Absol. alkoh. 
Lsg. von 10 g I rasch zu 15 g N a flieBen gelassen, bis zur Lsg. des N a erw arm t, A. im  
Vakuum abdest., nach Zusatz von W. ausgeathert. Aus der wss. Schicht zuriick- 
gewonneno Saure m it D iazom ethan verestert, E ster von neuem reduziert usw. Olige 
FI., K p .0,j 180— 181°. — Crocetan oder 4,8,12-Trimethylhexadecan, CyHjo (II). Voriges 
m it 30%ig. H Br-Eg. im  R ohr ca. 7 Stdn. auf 150° erh itz t, m it Pen tan  cxtrahiert, 
Ausziig m it W. u. Lange gewaschen usw., Pentanruckstand (D ibromid, dunkclbraunes, 
s ta rk  fluorescierendes Ol) m it yerkupferten Z ink flitte rn in  60%ig. Essigsaure ca. 18 Stdn. 
auf 150° erhitzt, ausgeathert usw., Rohprod. in  Pentan  m it konz. H 2S 04, W. u. konz. 
K OH  ausgeschuttelt. Farbloso, opt.-inakt. FI., K p .0 5 135°, D .18,84 0,8027, nD19,8 =
1.44937, Md =  89,94 (ber. 89,72), 11. in  PAe., Chlf., CŚ2, weniger in  A., Eg. (IIelv. 
chim. A cta 13. 707—09. 1/7. 1930.) L i n d e n b a u m .

P. Karrer und Seiichi Ishikawa, Pflanzenfarbstoffe. X X II . Ester des Xantho- 
phylls. (X X I. vgl. vorst. Ref.) Nachdem feststeht, daB die O-haltigen Carotinoide 
OH-Gruppen enthalten  (X V III. u. X IX . M itt.), u. nachdem K u h n  u .  M itarbeiter 
(C. 1930- II . 743) sowie Z e c h m e i s t e r  u .  Ch o l n o k y  (C. 1930- II. 932) gezeigt 
haben, daB Physalien der D ipalm itinsaureester des Zeaxanthins ist, haben Vff. m it 
gutem  Erfolg Veresterungsverss. am  Xanthophyll u. Lut ein ausgefuhrt. FaUs B latt- 
xanthophyll ein Gemisch von Stereoisomeren ist, diirfte dies auch fiir die E ster gelten. 
Bemerkenswert is t die Verteilung dieser E ster zwischen CH3OH u. PAe., denn sio 
werden, entgegen den X anthophyllen selbst u. ubereinstimm end m it den KW -stoffen 
Carotin u. Lycopin, vom PAe. aufgenommen. Die colorimetr. Best. des Carotins 
nach W il l s t a t t e r - S t o l l  kann also nur dann richtig  ausfallen, wenn X anthophyll- 
ester abwesend sind. Spektroskop, zeigen die E ster zwei starkę Absorptionsbander, 
die denen des X anthophylls u. Luteins sehr ahnlich, aber ein wenig gegen das lang- 
wellige Spektrum  hin  yerschoben sind.

V e r  s u  c h  o. Perhydrozanthophylldiacelat, C44Hą20 4. Durch 2-std. E rhitzen 
m it A cetanhydrid u. Na-Acetat, nach Zers. m it W. in  A. aufnehmen usw. Dickes Ol.
— Best. des akt. H  im  Perhydroxanthophyll u. Perhydrozeaxanthin ergab ebenfalls
2 OH-Gruppen. —  Xanthophylldibenzoat, C54H 610.1. M it C6H 5-C0C1 in Pyrid in  (erst 
Raum tem p., dann W .-Bad), in  CH3OH gieBen. Mkr. ro te B lattchen aus absol. A.,
F. ca. 165°, zl. in  PAe. —  Di-[p-nitrobmzoat], C54H620 8N 2. Analog. Aus Bzl. mikro- 
krystallin., rot, F. 210°, swl., dahor zur A btrennung u. Charakterisierung des X antbo- 
phylls gu t geeignet. —  Diacetat, C44H eo0 4. M it A cetanhydrid in  Pyrid in  (W.-Bad). 
Krystalldrusen aus Bzl.-A., F. 170°, swl. in  CH3OH. —  Distearat, C76H 1240 4. M it 
Stearoylchlorid in  Pyrid in  wie oben, in  A. gieBen. Rote, u. Mkr. hellgelbo B lattchen 
aus w. Bzl. oder PAe. - f  w. A., F. 87°, fas t unl. in  A. — Luteiwlistearat. Analog. 
Gelbrote N adeln aus Bzl.-A., F. 85°, dem yorigen gleichend. (Hely. chim. A cta 13. 
709— 13. 1/7. 1930. Ziirich, Univ.) L i n d e n b a u m .

O. Dafert und Hugo Fettinger, Beitrage zur Kenntnis des Cyclamiretins. Cycl- 
am iretin addiert 2 Br-Atome un ter Bldg. einer Verb. C^H-^O^Br^. K M n04-O xydation 
fiihrt zu einer Saure Perhydrol bew irkt eine Spaltung in  die einba-s. Saure
Cu H ^ 0 1 u. eine Saure C'lei / 280 5 unbekannter K onstitution. M it 0 3 tr a t  kein Zerfall 
des Mol., sondem  Bldg. einer einbas. Saure der annahem den Form el C'35/ / 560 8 ein. 
Konz. H N 0 3 fiih rt zu einem Prod. CliH-l0OeN , das dem „ Chrysolin“  von M ic h a u d  
(Jahresber. Chem. 1890. 2304) nahekom m t. Se dehydriert Cyclamiretin zu einer
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neutralen  Verb. CmH biOy Auf Grund der Untcrss. ergibt sieli fiir Cyclamiretin die 
von  D a f e r t  (C. 1926. II. 2437) angegebene Form el CS6H Sę06. Es en thalt 2 OH- u. 
eine CO-Gruppe, w ahrend die restlichen O-Atome walirscheinlich oxydartig gebunden 
sind. F iir den Grund-KW -stoff ergabe sieli danach die Form el C35H 62. Die Differenz 
von 8 H-Atomen gegeniiber der gesatt. Yerb. C35H ,0 zeigt 4 hydrierte Ringe an, wie 
sie z. B. bei Digitogenin zu finden sind. D adurch u. die Ggw. einer Doppelbindung 
im Ring kann m an einen Hinweis auf den im Cholesterin befindliehen Vierringkomplex 
m it einer Doppelbindung erkennen. (Vgl. W lNDAUS, Ber. D tsch. chem. Ges. 53. 488 
[1920].)

V e r s u c h e .  Semicarbazon des Cyclamiretins, C36H 50O5N3. —  Cyclamiretin en t
h a lt kein Methoxyl (negative ZEISEL-Rk.). — Verb. CzsH st,OsB rv  aus Cyclamiretin
u. B r2 in  E g.; lackartiger weiCer K orper; 11. in Essigester. Bei der troekenen Dest. 
des Cyclamiretins im  Vakuum tr a t  Zers. ein un ter Bldg. eines Oles vom Mol.-Gew. 221,8, 
nu21 =  1,5073, das etw a der Zus. CI2H 180  oder C15H 2.,0 entsprach. —  Saure, CasHle0 7, 
erhalten durch O xydation der alkoh. Cyclamiretinlsg. m it KMnO.,; K rystalle, F . 235°. 
Bildete in absol. CH3OH u n ter E inleiten von HC1 ein Prod. der Form el CMH mOt bzw. 
C w H yfli, also n ich t den M ethylestcr; K rystalle, F . 255°. W ird durch K O H  nicht 
yerseift. — Die Ozonisierung des Cyclamiretins in  Essigsaure fiihrte zur Bldg. einer 
Saure vom F . 207°, dereń Mol.-Gew. etw a der Yerb. C35H 560 8 entspricht. —  Beim 
E rhitzen m it Se auf 220— 260° im  C 02-Stromo wird Cyclamiretin zu C35H 520., de- 
hydriert. S in tert bei 110° u. entwickelt Blasen bei 155—265°. (Arek. Pharm az. u. 
Ber. D tsch. pharm az. Ges. 268. 289— 99. Mai 1930. Wien, Univ. Pharm akognost. 
In st.) SCHONFELD.

Fritz Lieben und Gabriele Ehrlich, tlber die Abscheidung von Jod und Brom  
aus jodiertem bzw. bromiertem Eiweip durch Bestrahlung. Es wird gezeigt, dafi durch 
das L icht einer Quarz-Quceksilberdampflampo Jo d  u. Brom ais Jod id  bzw. Bromid 
aus kiinstlick halogeniertem Ca-sein abgespalten werden kann. Dasselbe g ilt von 
M e r c k s  Thyreoidinpraparal m it natiirlichem  Jodgch., ferner von Dijodtyrosin u. 
Tliyroxin  (R o c h e ); je  nach den Versuchsbedingungen kann dio Abspaltung mehr 
oder m inder vollstiindig gem acht werden; die letzten Anteile an  Halogen sind relativ  
schwer zu entfernen. D a dio Temp. un ter der Lam pe bei einigen Yerss. 62° erreicht, 
wurde durch Proben im W arm eschrank festgestellt, daB Temp.-Steigerung allein 
bis etw a 80° irgendeine nennenswerto H alogenabspaltung bei den untersuchten Stoffen 
n ich t verursacht. (Biochem. Ztschr. 222. 221—25. 16/6. 1930. Wien, Inst. f. angew. 
medizin. Chem. d. U n ir.) KOBEL.

E. Biochemie.
A. T. Cameron, Notiz uber die Zahl der Molekule und lonen, die in  einer Zelle 

rorhanden sind. I n  einem ro ten  B lutkorperchen sind eine Billion Molekule, davon
99°/0 H 20-Molekiile u. 220 000 H ' vorhandcn. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 23. 
Sect. 5 .151—54. 1929. U niv. ofM anitoba, D epartm . of Bioehem. Fac. of Med.) W a d .

N. R. Dhar, E in flup  des A lłem s a u f anorganische hydrophile Kolloide, Zellen 
und Kolloide im  Tierkorper. Zusammenstellung von Beispielen, die zeigen, daB zwischen 
den Alterungserscheinungen anorgan. hydrophiler Kolloide u. typ . tier. Prodd. kein 
wesentlicher U nterschied besteht. (Joum . physical Chem. 34. 549— 53. Marz 1930. 
A llahabad [Indicn], Univ.) K r u g e r .

Et. Enzym chem ie.
Emil Abderhalden und Walter Zeisset, Weiterer Beitrag zur Frage der Einheitlich- 

keit des Trypsinkomplexes. I I I .  M itt. Vergleichende Versuche iiber den zeitlichm  Verlauf 
der Hydrolyse von Halogenacylaminosauren und -polypepliden bei Einwirkung von 
„T rypsin“ verschiedener Darstellmuj und, bei rerscliiedenem p jj. (H . vgl. C. 1930. I. 
2905.) Um zu priifen, ob der Ferm entkom plex T rypsin  von einheitlicher N a tu r ist, 
lieBen Vff. ein u. dasselbe P ra p a ra t bei Ph =  7,S u. 8,4 u. ein nach A b d e r h a l d e n
u. S c h w a b  (1. c.) dargestelltes T rypsinpraparat auf Chloracetylglycylglycin, -diglycyl- 
glycin, -iriglycylglycin, -tetraglycylglycin, Chloracetyl-d,l-leucin, -glycyl-d,l-leucin, 
-diglycyl-d,l-leucin; Chlor aceiyl-d,l-valin, -glycyl-d,l-valin u . -diglycyl-d,l-valin, auf 
d,l-a-Bromisovalerylglycin, -glycylglycin, •diglycylglycin; Bro?>iisovalerylglycyl-d,l-valin
u. d,l-a.-Bromisocapronylglycyl-d,l-valin u. -glycyl-d,l-leucin einwirken. Bei pn =  7,8 
fand eine zum Teil erheblieh raschere Hydrolyse s ta tt ,  ais bei ph =  8,4. Das bei Ph =  5,6 
aus einem Pankreaspulver isolierte Ferm entkom plex, das weder try p t., noch erept.
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Eigg. zeigte, wirkto auch auf solche Halogenacylderiyy. cin, dio von in gewohnter 
W eise liergestelltem Trypsin bei pjt =  7,8 entweder gar n ieht oder nu r sehr wenig 
angegriffen wurden. D er U m stand, daC es gelang, durch A dsorption bei yerschiedenem 
Ph „T rypsine“ yerscliicdener W rkg. herzustellen, m aeht einor E rklarung der Befunde 
Schwierigkeiten. Sie weisen auf eine komplexe N a tu r des Trypsins hin. (Fermentforsch.
10. 481— 90. 1929. Halle, Univ. Physiol. In st.) S c h ó NFELD.

Emil Abderhalden, L. Dinerstełn und S. Genes, Vergleichende Studien uber 
den E influ fi der die freie Aminogruppe in  Polypeptiden besetzendem Gruppe au f dereń 
Abbau durcli n-A lkali, Erepsin und Trypsin-K inase. E s wurde untersucht, welchen 
EinfluB die Einfuhrung bestim m ter G ruppen in  die freie Aminogruppe der Polypeptide 
auf dereń S paltbarkeit durch n. Alkali, E repsin u. Trypsinlcinase ausiibt. Erepsin 
griff kein Deriy. der yerwendeten Polypeptide an. Trj-psinkinaae spaltete d,l-a.-Brom- 
isocapronylglycylglycin u. die d,l-a-Brom,isocapronyl-, Phenylisocyanal-, fi-N  aplilhalin- 
sulfo-, p-Chlor- u. p-Nilrobenzoylvcrb. vor d,l-Leucylglycylglycin. Eerner wurde ge- 
spalten  p-Chlorbenzoyl- u. p-Nitrobenzoyl-d,l-alanylglycylglycin. N ieht angegriffen 
wurden dio beiden Tripeptide, d,l-cn-Brompropionylglycylglycin u. fi-Naphthalinsulfo- 
d,l-alanylglycylglycin. Samtlicho Yerbb. wurden durch n. NaOH gespalten, am  
raschesten die a-Brom isocapronylyerbb. von Glycylglycin u. Leucylglycylglycin. 
AuBerdem wurde der zeitliche Verlauf der Hydrolyse yon d,l Alanylglycylglycin durch 
n. N aOH  bei 37° u. seinen D eriw . yergliehen. Am raschesten wurdo die p-Nitrobenzoyl- 
yerb., am  langsamsten die /S-Naphthalinsulfoverb. gespalten. Die p-Chlorbenzoylverb. 
n im m t eine M ittelstellung ein. Es wurde fem er die H ydrolyse von d,l-a.-Brompropionyl- 
d,l-leucylglycylglycin durch n. N aOH  festgestellt.

V e r s u c h e .  d,l-a.-Bromisocapronylglycylglycin, C10H 17O4N 2Br, F . 142°. — 
d,l Leucylglycylglycin, C10H 19O4N3;F . 231°. d,l-ot-Bromisocapronylverb.,T!'. 162°. Phenyl- 
isocyanat, F . 180°. f}-Naphthalinsulfoverb., C20H 25O6N3S; F . 180— 182°. p-Chlorbenzoyl- 
verb., C17H 220 5N3C1, aus dem T ripeptid  in 2-n. NaOH  u. p-Chlorbcnzoylchlorid in  2-n. 
N aOH ; F. 183°. p-Nitróbenzoylrerb., C17H 220 7N4; F . 163—165°; 11. in h. W ., unl. in 
A. —  d,l-a.-Brompropionylglycylglycin wurde aus G lycinanhydrid u. Brompropionyl- 
brom id nach E . F i s c h e r  (Ber. D tsch. chem. Ges. 36 [1903]. 2982) dargestellt u. durch 
Aminierung m it 25°/0ig. N H 3 bei 37° ind,l-A lanylglycylglycin  umgewandelt. — d,l-A lanyl
glycylglycin: p-Chlorbenzoylverb., C14H 190 6N3C1, F . 246— 247°; swl. in W., 1. in  A. 
p-Nilrobenzoylverb., C14H 160 ,N 4, F . 228—229° (Zers.); F . 232° (korr.); 1. in  W. u. A. 
fl-Naphthalinsulfoverb., C17H 190 6N3S; 1. in  W .; 11. in A. u. Aceton. (Fermentforsch. 10. 
532—43. 1929. Halle, Univ., Physiol. In s t.) S c h ó n f e ld .

Emil Abderhalden und Walter Zeisset, TergleicJiende Studien uber den Abbau 
von Polypeptiden, Derivaten ron solchen und ron Amiden durch normales A lkali, Erepsin, 
Trypsin  bzw. Trypsin-K inase. Im  Gegensatz zu einem friiheren Befund (ygl. C. 1929.
I. 2321) wurde festgestellt, daB d,l-Valylglycylglycin  durch n. N aO H  weitgehend hydro- 
lysiort wird. Die Unterss. iiber die Einw. yon n. NaOH, Erepsin u. Trypsinkinase auf 
Polypeptide wurden fortgesetzt un ter Einfuhrung von d ,l-Valin  ais B austein in  dio 
NH2- bzw. C 02H-Gruppe. Die H ydrolyse durch n. N aO H  (37°) wurde bei folgenden 
Polypeptiden yerfolgt (geordnot nach abnehmendem Spaltungsgrad): Glycyldiglycyl-
d,l-leucin, Glycyldiglycyl-d,l-valin u. d,l-Valyldiglycylglycin, Glycylglycyl-d,l-ralin, 
Glycylglycyl-d,l-kucin, d,l- Valylglycylglycin, d,l-Leucylglycyl-d,l-ralin, Glycyl-d,l-leucin, 
d,l-Leucylglycyl-d,l-leucin u. Gltjcyl-d,l-valin, d,l-Valylglycyl-d,l-valin. d,l-Valylglycin, 
d,l-Valył-d,l-alanin  u. d,l-Alanyl-d,l-valin  wurden nieht angegriffen. Die Amidę: 
d,l-Levcylglycylamid, Glycyl-d,l-leucylamid, d,l-Leucyl-d,l-leucylamid, Glycylamid u. 
d,l-Leucylamid  wurden sam tlich hydrolysiert u n te r A bspaltung der Amidogruppe. 
Bei d,l-Leucylglycylamid u. Glycyl-d,l-leucylamid kam  es noch zur teilweisen Auf- 
spaltung der gebildeten D ipeptide. —  Einw. yon n. N aO H  auf die Halogenacylyorbb. 
der Polypeptide (geordnet nach abnehm ender H ydrolyse): Chloracetyllriglycylglycin, 
Chloracetyldiglycylglycin, Chloracetyldiglycyl-d,l-leucin, Chloracetylglycylglycin u. Chlor- 
acetyldiglycyl-d,l-valin u. d,l-a.-Bromisovaleryldiglycylglycin, Chloracetylglycyl-d,l-leucin, 
Chloracetyl-d,l-leucin u. Chloracelylglycyl-d,l-ralin, d,l-a.-Broinisoralerylglycylglycin, 
Chloracetyl-d,l-ralin, d,l-a.-Bromisovalerylglycyl-d,l-valin, d,l-a.-Bromisoralerylglycyl-d,l- 
leucin, dj-a-Bromisoralerylglycin, d,l-a.-Brompropionyl-d,l-ralin. Die Halogenacylyerbb. 
wurden sehr s ta rk  hydrolysiert u. zwar bogiinstigte hier wie bei don Polypeptiden 
die Anhaufung yon Glykokollgruppen die Spaltung. — Gegen Erepsin, (ph =  7,8, 
37°) u, T rypsin  u. Trypsinkinase  (ph =  8,4, 37°) wurden folgende Polypeptide u n te r
sucht: Glycylglycin, Glycylglycyl-, -diglycyl-, -triglycyl- u. -lelraglycylglycin; Glycyl-
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d,l-valin, Glycylglycyl- u. Glycyldiglycyl-d,l-valin; d,l-Val3'lglycin, d,l-VaIy]glycyl- u. 
-diglycylglycin, Valylglycyl-d,l-yalin, d,l-Leucylglycyl-d,l-valin, d,l-Valylglycyl-d,l- 
leucin; d,l-Valyl-d,l-alanin, d,l-Alanyl-d,l-valin; Glycyl-d,l-leucin, Glycylglycyl- u. 
-diglycyl-d,l-leucin, d,l-Leucylglycyl-d,l-leucin. d,l-Valylglycyl-d,l-valin, d,l-Leucyl- 
glycyl-d,l-valin, d,l-Leucylglycyl-d,l-leucin, d,l-ValylglycyI-d,l-leucin. Auficrdem wurde 
dio Hydrolyse der bereits aufgezahlten Amidę verfolgt. Es wurde beobachtet, dal3 
d,l-Valylglycylglycin yon Ercpsin unangegriffcn blieb, wiihrend das gleiche P rap a ra t 
genau so wie Erepsinlsgg. anderer D arstst. die iibrigen untersuchten Substrate auf- 
spaltet. Andere P rapara te  wiederum griffen das T ripeptid  an ; ahnliche aus der Reilie 
fallende Bcobachtungcn wurden immer wieder gemacht. d,l-Leueylamid u. d,l-Lcucyl- 
glycylamid wurden von Erepsin gespalten; Glycylamid u. d,l-Leucyl-d,l-leucylamid 
wurden nich t gespalten, Glycyl-d,l-leucylamid wurdo uur wenig gespalten. Trypsin 
bzw. Trypsinkinase lieS sam tliche Amidę unangegriffcn, cbenso die G lycylketten bis 
h inauf zum H exapeptid. Yon Polypeptiden, die neben Glykokoll d,l-Valin bzw. d,l- 
Lcucin entliiclten, wurden nur solcho angegriffen, bei denen diese Aminosauren mehr- 
fach yertreten  waren. Glycyldiglycyl-d,l-leucin wurde allerdings von Trypsinkinase 
in  geringem AusmaCe gespalten.

Y e r s u c h e .  d,l-Yalylglycylglycin, 0 9H 170 4N3, erhalten durch langere Einw. 
von konz. wss. N H 3 auf d,l-ot-Bromisovalerylglycylglycin, C9H 150.,N2B r (dargestellt 
ausgehend yon Glycinanhydrid, das m it n. N aOH  zu Glycylglycin gespalten u. m it 
a-Bromisovalerylbromid gekuppelt wurde. P . 117°) in  Ggw. von (N H, )2SO., bei 37°.
F . 241—242° (Żers.). —  d,l-Valyldiglycylglycin, C nH ^O jN j, analog aus der d,l-a.-Brom- 
isovalerylverb., Cu H 180 5N3B r (F. 171— 173°, Zers.); zers. sich bei 230— 235°. — d,l-Leucyl- 
glycyl-d,l-valin, C13H 250 4N3, durch Aminierung von d,l-a.-Bromisocapronylglycyl-d,l-valin, 
C13H 230 4N2B r (F. 143— 145°; zers. sich > 160°); F . 244— 245° (Zers.); wl. —  d,l-Valyl- 
glycyl-d,l-leucin, CI3H 250 4N3, analog aus a-Brcrmisovalerylglycylleucin, CJ3H 230 4N2B r 
(F . 169°; zers. sich oberhalb 190°); F . 242—244° (Zers.); positive B iuret- u. N inhydrin- 
rk . — d,l-Valylglycyl-d,l-valin, C12H 23O^N3, analog aus tx-Bromisovalerylgiycylvalin, 
C12H 210 4N2B r (F. 179— 180°); F . 233—235° (Zers.). — Chloracetylglycyl-d,l-valin, 
C9H 150 4N2C1, aus Glycylvalin in  n. N aOH  u. ClCH2COCl. F . 170°. — Glycylglycyl- 
d,l-valin, C9H 170 4N3, aus dem Chlorkorper m it konz. N H 3 bei 37°. F . 219— 221° (Zers.).
— Glycykliglycyl-d,l-valin, Cu H 20O5N4, aus der Chloracetyli-erb., CUH 180 5N3C1 (F. 169 
bis 171°, Zers.); F . 147—149°. —  Glycylglycyl-d,l-leucin, C,„HI90 4N3, aus der Ghlor- 
acetyli-erb., C10H 17O4N2Cl (F . 153°, zers. sich gegen 187°); F . 240° (Zers.). — Glycyl- 
diglycyl-d,l-leucin, C12H 22Ó5N4, aus der Chloracetyherb., C12H 20O5N3Cl (F. 176—-177°, 
Zers.) m it konz. N H 3; F . 206— 208° (Zers.). — Bromacelylleucylamid, C8H 150 2N2Br, 
aus Leucylam idkydrobromid m it K O H  (Kiihlung) u. BrCH2COBr. K rystalle  aus wss. 
A .; F . 173— 174°; zers. sich bei 195— 200°. —  Glycyl-d,l-leucinamidhydrobr<mid, C8H i7- 
0 2N3-H B r, durch Aminierung der Brom acetylverb. m it konz. N H 3 bei 37°; K rystalle 
aus A. (n icht ganz frei von G lycylleucylańhydrid); F . 175— 179°. — d,l-a.-Bromiso- 
capronyl-d,l-leucylamid, C12II230 2N2Br, aus Leucylam id-Hydrobrom id u. N aOH  u. 
a-Brom isocapronylchlorid; F . 141— 143°. — d,l-Leucyl-d,l-leucylamidhydrobromid,
C12H 250 2N 3 • H Br, erhalten durch E rhitzen der Bromisocapronylverb. m it konz. alkoli. 
N fi3 auf 98— 100° im  Einschm elzrohr; K rystalle. (Ferm entforsch. 10. 544— 85. 1929. 
Halle, Univ., Physiol. In st.) S cn oN F E L D .

Emil Abderhalden und Oskar Herrmann, Weiterer Beitrag zum  Problem spe- 
sifischer Beziehungen von Erepsin und T rypsin  zu  bestimmten Atomgruppen in  P oly
peptiden. Zur Priifung, ob der Abbau von Polypeptiden durch den Erepsin- u. den 
Trypsinkom ples in  gleicher oder verschiedencr R ichtung yerlauft, eignen sich vor 
allem Polypeptide, die opt.-akt. Aminosauren enthalten, um  an  den sich einstellenden 
Drehungsanderungen zu erkennen, von welcher Stelle des Polypeptids aus der Abbau 
zuerst einsetzt. Die D eutung der Versuchsergebnisse is t jedoch auCerst schwierig. 
F u r  Alanylglycyl-l-phenylalanin, [ocJd20 =  + 3 4 ,0 2 °  kommen ais nachste Spaltprodd. 
d-Alanylglycin [oc]D =  + 5 2 ,2 °  u. Glycyl-l-phenylalanin, [a]o — 42,0° in  Frage. 1-Phe- 
nylalanin d reh t —35,1°. Bei Einw. von Erepsin fiel fa]n  fortlaufend ab, es blieb jedoch 
eine R echtsdrehung iibrig. Bei Einw. von Tn-psin schlug die R echtsdrehung in  Links- 
drehung um, was fiir die A bspaltung yon l-Phenylalanin  spricht. Erepsin durfte den 
Angriff yon der Alanylgruppe aus un ter Bldg. von Glycyl-l-phenylcdanin eroffnet haben. 
Die Ergebnisse waren aber n ich t eindeutig genug. Besser geeignet erwies sich l-Leucyl- 
glycyl-d-alanin ; das Prod. (nicht frei yon Racemkórper) h a tte  [a]n2° =  12,1°. Bei der 
H ydrolyse sind aufier den Aminosauren l-Leucylglycin, [a]n =  + 86° u. Glycyl-d-alanin,
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[a]u =  — 50,0° zu erwarton. (Vgl. Ztseiłr. physiol. Chem. 81 [1912], 1). Boi Ver- 
wendung yon Pankreassaft t r a t  eino weitgehonde A ufspaltung des T ripeptids ein, 
[a]o blieb aber konstant. Bei Einw. von Erepsin ging die R echtsdrehung schnoll in 
Linksdrehung iiber, w ahrend boi Einw . von Trypsin die Rechtsdrehung anstieg. Hofe- 
m aeerationssaft yerhielt sich wie Erepsin, d. h. es bildete sich Glycyl-d-alanin un ter 
gleichzeitiger A bspaltung von 1-Leucin. Nieren- u. LoberpreBsaft w irkten wie Erepsin. 
Diese Yerss. stehen m it der Yorstellung in Einklang, wonach Erepsin Beziehungen 
zu dem dio freie Aminogruppe tragenden Baustein in  Polypeptiden aufnim m t, wahrend 
Trypsin von dem dio C 02H -Gruppe tragenden Baustein aus das Polypeptid 
angreift.

V e r s u c h e .  1-Phenylalanin, [a jo20 =  — 31° wurde m it C1CH2C0C1 zu Chlor- 
acetyl-l-phenylalanin gekuppelt u. dieses m it wss. N H 3 zu Glycyl-l-phenylalanin, [a]o20 =  
+40,1°, am iniert. Dieses wurde zum d-ri-Brcmiproprionylglycyl-l-pheny latanin, CI4H 170 4 • 
N 2B r gekuppelt (N adeln; F . 150°; swl. in  W .) u. durch Aminierung bei 37° m it konz. 
wss. N H 3 in  d-Alanylglycyl-l-phenytalanin, C14H ]0O4N3, verw andelt; F . 220°; 11. in 
W .; [oc]d20 in  W. =  +34,02°. (Fermentforsch. 10. 586— 90. 1929. Halle, U niv„ Physiol. 
In st.) _ S c h o n f e l d .

Emil Abderhalden und Adolf Sclimitz, Weilere vergleichende Studiem iiber den 
Abbau von Polypeptiden und ihren Dertiatcn bei verschiedener Wasserstofficmenkonzen- 
tration und ferner durch Erepsin und Trypsin-K inase. Studium  iiber die optimale Wasser- 
stojfionenlconzentration fiir  die Einwirkung der genannten Fermentkomplexe. N ach den 
bisherigen U nterss. is t kein Fali bekannt, bei dom Erepsin  Polypeptide, doren freio 
Aminogruppe besetzt ist, aufzuspaltenim stande wiire; dio Einwr. auf sonst durch Erepsin 
spaltbaro Polypeptide w ird auch dann yerhindert, w enn A minosauren eingefiigt werden, 
dio die N H ,-G ruppe n ich t in  a-Stellung aufweisen. Die von H . V. E u l e r  u . W a l d - 
SCHMIDT-LEITZ gemachte Annahmo, w onach der Erep3inkomplex Beziehungen zur 
freien N H 2-Gruppe der Polypeptide ha t, tr if f t  nach don bisherigen U nterss. des Vfs. 
hochstwahrseheinlich zu. E s lassen sich gewisso Riickschliisse auf die N atu r jener Gruppe 
zielien, m it Hilfo derer der Ferm entkom plex sich an  die freie N H 2-Gruppo der Poly
peptide verankort. Deriyy. yon Polypeptiden verhalton  sich gegen verd. Alkali anders, 
ais dio freien Verbb. Je  nach der in  die freie N H 2-Gruppe eingefiihrten Gruppe erfolgt 
die H ydrolyse der gekuppelten Vorb. bei bestim m ter pn rascher oder langsam er, ais dio 
des freien Polypeptids. Dies fiih rt zur SchluBfolgorung, daB die W rkg. des Erepsins 
wahrschoinlich darauf zuriickzufuhren sei, daB die Erepsin-Polypoptidyerb. in  ihrer 
inneren S tru k tu r so yerandert ist, daB eine pn, dio an  u. fiir sich auBerstande ist, das 
freie Polypeptid zu spalten, die Form entsubstratyerb . zur A ufspaltung b ring t. Nach 
bisherigen E rfahrungen iibt die die freie C 02H-Gruppo tragende A m inosaure maB- 
gobenden EinfluB auf dio W rkg. des Trypsin- bzw. Trypsin-Kinase'komĘplexes. E s w urde 
untersucht, ob aus yerschiedenon B austeinen aufgebaute Polypeptide bei yerschiedenem 
Ph zur A ufspaltung gelangon. H iorzu wurde das Verh. yon d,l-Leucylglycyl-d,l-leucin 
u. dessen Phenylisocyanat- u. Chloracetylverb., yon Glycyl-d,l-leucylglycyl-d,l-leucin u. 
der Phenylisocyanatverb. u . von d,l-a.-Bromisocapronylglycyl-l-tyrosin im  Yergleich zu 
d,l-Leucylglycyl-l-tyrosin boi yerscliiedeneu Alkalikonzz. un tersuch t. Beim T etrapoptid  
verlauft d ie H ydrolyse bei gloichem ph erheblich schneller ais beim T ripeptid . Dio 
Phenylisocyanatyerbb. werden viel schneller gespalten ais die freien Polypeptide. 
Chloracetyl-d,l-leucylglycyl-d,l-leucin wurde erhoblich schneller gespalten, ais das freie 
Polypeptid. Die Priifung, wio w eit das pn noch bei nachweisbarer H ydrolyse gesenkt 
werden kann, ergab, daB die einzolnen Polypeptide in  dieser R ichtung erliebliche U nter- 
schiede aufweisen. — n-HCl griff Chloracetyl-d,l-alanin u . Chloracetyl-d,l-leucylglycyl-d,l- 
leucin viel langsam er an, ais n. NaOH. Bei den freien Polypeptiden wurde eine Be- 
schleunigung der H ydrolyse durch n. HCl festgestellt.

E s wurde untersucht, ob der Erepsin- bzw. Trypsinkinasekom plex seine maximale 
Wrkg. gegeniiber Polypeptiden bei gleichem oder bei yerschiedenem pn zeigt. F iir die 
Priifung w urden Polypeptide gewahlt, die sowohl von Erepsin, ais auch von Trypsin- 
kinase gespalten werden. d,l-Leucylglycyl-d,l-leucin u. d,l-Leucylglycyl-l-tyrosin 
wurden vom Erepsin zwar yerschieden s ta rk  gespalten, in  beiden Fallen w ar aber das 
optimale p H =  8,4— 7,8. T rypsinkinase wurde bei Ph =  9,3— 7,0 auf Polypeptide u. 
ihre D e riw . einwirkon gelasśen. Bei den freien Polypeptiden zeigte sich ein Optimum 
bei yerschiedenem p n ; f iir d,l-Leucylglycyl-d,l-leucin fand sich oin Optim um bei ph  =  8,4, 
bei d,l-Leucylglycyl-l-tyrosin yerlief die H ydrolyse bei ph  =  9,0 u . 7,8 ziemlich gleieh. 
Bei Glyeyl-d,l-leucylglycyl-d,l-leucin w ar pn  =  9,0 das Optimum. Bei den Polypeptid-
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d e riw . lag das optimalo ph  in  der N ahe des N eutralpunktes. Die Halogenacylgruppe 
w ird bei der Ferm enteinw. n ieh t abgespalten.

V o r s u c h e .  Phenylisocyanał-d,l-lewylglycyl-l-tyrosin, C24H 30O6N4; fast unl. in  
k. W ., 11. in  A.; zers. sich bei 130°. —  Phenylisocyanałglycyl-d,l-leucylglycyl-d,l-leucin, 
C23H 3A N s ; swl. in  W .; zers. sich bei 144—145°. T)ber dic Ergebnisse der Spaltungs- 
verss. s. im Original. (Ferm entforsch. 10. 591—609. 1929. Halle, U niv., Physiolog. 
In s t.)  S c h o n f e l d .

M. O. Charmandarjan und A. B. Tjutjunnikowa, E influ fi von Salzen a u f die 
Tdligkeit der Malzkalalase. IV. ( I II . vgl. C. 1930. I. 398.) D er EinfluB yon Salzen 
auf selbst hcrgcstelltes Gerstenmalz wurde untersucht: a) bei Zusatz von Salzlsg. 
zu m it W. hcrgestcllten E x trak ten  u. b) bei E x trak tion  des Malzes m it Salzlsgg. Dabei 
zeigte sich, daB der iibliche Zusatz von Salz im  Beginn der ka ta la t. R k. n ich t im mer 
ein klares Bild tiber die W rkg. der Salze zu geben vermag. E s wurden zu 20 ccm 
E x tra k t entweder 20 ccm Salzlsg. bzw. 20 ccm W. (bei den Salzextrakten) zugesetzt,
5 ccm l% ig- HoO, zugefiigt u. nach Ya Stde. das unzersetzte H 20 2 m it Vi0-n. K M n04 
in Ggw. von 3 ccm 10%'g- H 2S 0 4 zuriicktitriert. Die Salzkonzz. wurden zwischen 
1/2o-mol. u. Yiooco'm°l variiert. In  den Verss. a) w irk t N H 4C1 m it steigender Konz. 
hemmend, welche Wrkg. bei stiirkerer Verdiinnung abnim m t, um schlieBlich in  Akti- 
vierung iiberzugehen. Diese erreicht ih r Maadmum bei Ve4<rmol., worauf wieder ein 
langsamer Anstieg der Hemmung bem erkbar wird bis zur Konz. 1/409i!0-mol. Bei 
NaCl w ird eine Reihe M inima u. M axima beobachtet, u. die hemmende W rkg. w ird bei 
niedrigeren Konzz. yon einer fórdernden W rkg. abgelóst. In  den Verss. b) bleibt die 
yergleichende C harakteristik  der NaCl u. N H 4C1-Wrkg. fast bei den gleichen Konzz.; 
die aktivierende W rkg. is t ausgepragter, so daB auch Konzz. von 1/20-m°l. u. 1/,!0-m °l. 
NaCl noch eine A ktiyierung bewirken. Mn u. Ca hemmen starker, wobei die Wrkg. 
in den Verss. b) groBer ais bei a) ist. A ktiyierung wird bei Ca iiberhaupt n ich t beob
ach te t, bei Mn nur ganz schwach bei 72oi8crmo1- his 1/ io m -mo\. F e hem m t stark . 
H ier erfolgt auch eine W rkg. des Malzauszugcs auf die H'20 2-zersetzende W rkg. des 
Fe. (Biochem. Ztschr. 221. 273—83. 27/5. 1930.) " ” H e s s e .

M. O. Charmandarjan und A. W. Tjutjunnikowa, Einflu/3 von Salzen a u f die 
Tdtigkeit der Malzkalalase. V. (IV. ygl. yorst. Ref.) Abweiehend von den fruheren 
Verss. wurde in der yorliegenden A rbeit folgendermaBen yorgegangen: 0,2 g Malz- 
mchl wurden m it 20 ccm W. bzw. Salzlsg. ubergossen u. entweder sofort oder nach 
2-std. Stehen 5 ccm l° /0ig- H 20 2 zugesetzt. Im  iibrigen wurde die M ethodik der fruheren 
A rbeiten beibehalten. Ais K ationen wurden angew andt: N H 4', N a ', M g", C a", Z n " , 
M n", F e " ',  ais Anionen: Cl', S 0 4" , N 0 3', P 0 4'" ,  C 03" . Die Konz. der Salzlsgg. be- 
wegte sich zwischen 1lzo -mol. u. Vio-i85 76o'mol- I tl Ubereinstim mung m it SMIRNOW 
u. A l is s o w a  (C. 1924. I I .  1209) w ar die hemmende W rkg. der zweiwertigen Ionen 
groBer ais die der einwertigen. M it steigendem At.-Gew. der K ationen nim m t die 
hemmende W rkg. zu: N a ” <  M g" <  C a" <  M n" <  Z n " ; die N H 4-Ionen nehmen 
eine M ittelstellung zwischen Na" u. M g" ein. Bei Vergleich der N ullw erte m it den 
nach 2 Stdn. erhaltenen W erten ergeben die crsten in  allen Konzz. der N H 4‘-, N a '-, 
Mg "-Ionen niedrigere W erte. Bei den C a"-Ionen sind die W erte der 2-std. Verss. 
kleiner ais die Nullw erte; die C a ''-Ionen  nehmen hierbei eine gewisse M ittelstellung ein. 
Die N a '- u. N H ,'-Ionen  aktiyieren in  allen Konzz. E ine yerhaltnismaBig geringere 
stim ulicrende W rkg. entfalten in allen Verss. die M g"-Ionen. E in  etwas von dem 
yorhergehenden abweichendes Verh. w ird an  Z n "  u. M n" beobachtet, w ahrend C a" 
eine ausgcsprochene Sonderstellung einnim m t. Die M n"- u. Z n"-Ionen  rufen bei 
hoheren Konzz. hochgradige H em m ung hervor, u. nu r bei niedrigeren Konzz. laBt 
das Mn bei beiden Versuchstypen eine unbedeutende A ktiyierung wahrnehmen. Die 
2-std. Verss. m it Z n "  weisen bei Verwendung yon frischem Malz im Vergleich m it 
alterem  Malz um  ein mehrfaches hohero Zahlen auf. Die C a"-Ionen ergeben bei beiden 
Versuchstypen eine kaum  feststellbare A ktiyierung. F e " - Io n e n  zersetzen selbst scliou 
H 20 2. Bei hoheren Konzz. an FeCl3 hem m t das Malz die H 20 2-zersetzcnde W rkg. 
des FeCl3. Von der Konz. l/5i2o'm°l- a b biiBt das FeCl3 seine k a ta ly t. W rkg. ein. Bei 
noch niedrigeren Konzz. yerliert es allmiihlich seine die K atalase hemmende W rkg. — 
Die Anionen stim ulieren in  zunehmendem MaBe nach folgender Reihe: S 0 4"  <  
N O / <  Cl'. Die Cl'-Ionen yerstarken die W rkg. auf das 1,5-fache. — Saure Phosphate 
hemmen bei 1/20-mol. bis 1/2560-mol. starker ais N 0 3, das auch in  diesen Konzz. hemmt. 
Der EinfluB der Anionen u. K ationen auf die M alzkatalase laBt sich auf Grund der 
Versuchsergebnisse ais Einw. auf das komplizierte polydisperse System des Kolloid-
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ferm entes betrachten, in dem gowisse Konzz. ein u. desselben Salzes die D ispersitat 
erhohen, wahrend andere sie liorabsetzen. Die gleiche Anderung des D ispersitatsgrades 
laBt sich auch im Medium, in  dem die A rbeit des Ferm entes vor sich geht, erwarten, 
namlich, daB das Ferm ent nach Verlust scincr W rkg. auf H 20 2 dio Fiihigkeit zu einer 
anderen kata ly t. R k. gewinnt. (Biocliem. Ztschr. 2 2 2 . 272-—83. 28/6. 1930.) H e s s e .

M. O. Charmandarjan und A. W. Tjutjunnikowa, Der E influ fl von Giften 
a u f die Gerstenmalzlcatalase. V I. (V. vgl. vorst. Ref.) Gewisse, im allgemeinen ais 
Ferm entgifto angesehene Salze konnen boi einer der vorliergehenden A rbeit entsprechen- 
den Versuchsmethodik in niedrigon Konzz. sogar eine stim ulierende W rkg. ausiiben. 
HgCl2 verhindert in Konzz. von 1/20-mol. bis l/ leo-mo\ jedo W rkg. der K atalase; bei 
Konzz. von weniger ais 1/12g0-mol. w ird eine geringe Aktivierung beobachtet. Bei 
KCNS is t yon *{t0Mt-moL an  bei den Nullverss. eine aktivierende W rkg. wahr- 
zunohmen, in  den 2-std. Vorss. dagegen schon von 1/ sl20-mo\. an. KCN gib t boi sehr 
groBen Verdiinnungen bei don 2-std. Vcrss. eino A ktivierung. Dio hóchste aktivierende 
Wrkg. w ird bei 3aC l2 beobachtet, nam entlieh in sohr niedrigon Konzz., in hoheren 
Konzz. hem m t BaCl2. —  Chinin stim uliert in allen Verss. unabhangig yon der Konz. — 
S trychn inn itra t fo rdert in 0,05°/oig. Lsg. u. zwar nu r in den 2-std. Verss. H arnsauro 
w irk t in den 2-std. Verss. fordornd, in den Nullverss. dagegen hemmend. (Biochom. 
Ztschr. 2 2 2 . 284—89. 28/6. 1930. Charków, Landw irtschaftl. Forsohungsinst.) H e s s e .

Rudolf Weidenhagen, tlber die Trennung von a-Glucosidase und fl-h-Fruclosidase 
in  Hefeautolysaten. (Vgl. auch C. 1 9 2 9 . II . 2687.) Vf. untersclieidet in  H efeautolysaten 
a-Glucosidaso (wclcho Slaltosc u. Saccharoso spaltet) u. /3-7i-Fructosidase (ygl. C. 1 9 2 9 .
1. 2311). Dio Trennung der Enzym e nach W i l l s t a t t e r  u . D a m a n n  (C. 1 9 2 6 . I. 
2476) gelang nur m it kleinen Enzymmengen. Bei H erst. gróBcrer Mengen des Adsorp- 
tionsm ittels, des m eta-Alum iniumhydroxyds A lO • OH ( W i l l s t a t t e r ,  K r a u t  u. 
E r b a c h e r ,  C. 1 9 2 6 . I. 1375), im A utoklaven t r i t t  ein fas t vólliges Verschwinden der 
Adsorptionswrkg. ein. Die geringe Leistungsfiihigkeit des Adsorbens kom m t auch 
noch dadurch zustande, daB Vf. A utolysate anwendete, in  denen auf 3 Fructosidase- 
einheiten 1 Glucosidaseeinheit kam, w ahrend bei W i l l s t a t t e r  das V erhaltnis 18: 1 
bestand. Die Adsorptionsfaliigkeit des AlO • OH luingt von A rt u. D auer des E rhitzens 
u. von der GroBe des Ansatzes ab. Vf. yerm utet, daB bei den Bedingungen der H erst. 
(iiber 250°, iiber 50° at) oine Vcrmmderung der ak t. Stcllen e in tritt, so daB das Ad- 
sorptionsverh. sich schlicBlieh zugunsten des loichter adsorbierbaren Enzyms ver- 
schiebt. Dafiir sprieh t auch, daB m an verhaltnismaBig groBe Mengen des Adsorptions- 
raittels anwenden muB. Die kurz gealterte Tonerde Al(OH)3, das Ausgangsmaterial 
bei H erst. yon AlO-OH, lia t wcsentlich bossere A dsorptionsw erte u. dabei eine fast 
gloicligroBe seloktiye Wrkg. Vf. h a t m it dem gleichen P rap a ra t C fl schon m it ver- 
hiiltnismaBig geringen Mengen dos Adsorbens fast dio gesam te Menge der a-Glucosidase 
adsorbieren konnen, ohne meBbare Mengen der Fruetosidase in das A dsorbat zu be- 
kommen. D am it yerliert nach Vf. dio Angabe von K r a u t  (C. 1 9 3 0 . II . 20), daB 
„das wassererwarmte Gel durch sein selektives A dsorptionsyerh. vollig aus der Reihe 
der anderen herausfalle“ an Borechtigung. Vf. fand dann, daB das Polyaluminium- 
hydroxyd D (C. 1 9 2 3 . I I I . 186) dem AlO OH sowie auch dem C f) yorzuziehen sei; 
es zeigt (in groBer K onstanz) denselben A dsorptionsgrad wie C fl, liefert aber bessere 
Elutionsausbeuten. E in  langsam gealtortes B  zeigt schlechtere W rkg., w ahrend die 
schlechteste Wrkg. das durch E rhitzen kiinstlich gealterte AlO OH aufweist. M it 
Aluminium hydioxyd B  findet m an ein Maximum der selektivcn Adsorption, wobei 
etwa 80°/o Glucosidase u. 4%  Fructosidase adsorbiert werden. Die Fructosidase kann 
duroh Vorelution m it K H 2PO.„ die Glucosidase (70%  der Wrkg. des H efeautolysats) 
mit D iam m onphosphat eluiert werden. (Ztschr. Ver. D tsch. Zuckcrind. 8 0 . 155— 65. 
Marz 1930. Berlin, In s t. f. Zuckerind.) H e s s e .

Rudolf Weidenhagen, Uber die Spallung von Saccharose durch a-Glucosidase 
« «  Hefe. Die nach einer friiheren M itt. (vgl. yorst. Ref.) isolierte cf.-Glucosidase 
hydrolyaiert die Saccharose etw a doppelt so rasch wie die ilallose, h a t also zu Rohr- 
zucker eine fas t doppelt so groBe A ffinitat wie zu Maltose. Schon aus diesem Grunde 
yerliert der a lte  Nam e „ Maltase“ seine Berechtigung. In  gleicher Weise muB die 
Charakterisierung der Rohrzuckerspaltung durch eine „Invertase“ oder „Saccharose" 
ais n icht eindeutig abgelehnt werden. In  den A rbeiten der L ite ra tu r handelt es sich 
um W rkg. yon a-Glucosidase bzw. von Gemischen yon dieser m it fl-h-Fructosidase. 
Das Abklingen der R k.-K onstanten  erster Ordnung, das sich bei Saccharosespaltung 
ebenso wie bei M altosespaltung findet, kom m t offensiehtlich durch die Anreicherung
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der bei der Spaltung entstehenden a-Glucose zustande. Die Saccharoscapaltung durch 
oc-Glucosidase erfolgt zwischen p H =  5 u. 8, optim al zwischen pu =  6 u. 7. Dor Ver- 
gleich der A ktivitats-pn-K urve m it der der /J-h-Fructoaidase (Abbildung im  Original) 
ergibt, daB auch aus Prufung dieser K urvo bei Hefe u. H efeautolysatcn eine Aussago 
uber den Verlauf der Spaltung móglich ist. L iegt reine Glucosidasewrkg. vor, so muB 
die Spaltung bei Ph =  4 erloschen sein, w ahrend dio reine Fructosidase hier ein O pti
mum der Spaltung ergibt. Bei Gemisehen der beiden Enzymc muB bei pn =  7,0 
gegeniiber pu =  4,5 eine holiere Spaltung gemessen werden ais etw a 40% . wie sie 
aus der A k tiv ita ts-p H -K u rve der /3-h-Fruetosidase abzulesen ist. Bei Prufung an  
untergariger Bierhefe wurden bei Ph =  7 noch 61,8°/0 der optim alen W irksam keit 
gefunden, w ahrend eine reine /3-li-Fructosidase nur 40,7°/o der bei pn =  4,7 gemessenen 
W rkg. ergab. Dio beim N eutralpunkt einsetzende W rkg. der a-Glucosidase auf Sac- 
charose kom m t also in  der pH -K urve deutlieh zum Ausdruck. Diese Tatsache w ird 
m an bei Garverss. m ehr ais bisher beriieksichtigen miissen, um so mehr, ais hier dieses 
Enzym  infolge des Weggarens der hemmenden Glucose zu uneingeschrankter E nt- 
fa ltung komm t. —  Im  Bereich 1: 8 wird zwischen Enzymmenge u. R k.-Z eit annaliernde 
P roportionalita t gefunden. Die bei wechselnder Substratkonz. erhaltenen Zahlen 
stehen m it den theoret. Vorstellungen weniger in  Einklang. Es drśingt sich em eu t 
die V erm utung auf, daB die von M ic HAELIS u. M e n t e n  (Biocliem. Ztschr. 49 [1913]. 
333) gefundene Beziehung V — [<S]/([S] -f- K s)  eine rein zufallige war. — Die friiher 
m it Melezitose erhaltenen Ergebnisse konnten m it fructosidasefreier Lsg. bestatig t 
werden; dieser Zucker zerfallt vollstandig in Glucose u. Fructose. (Ztschr. Ver. D tsch. 
Zuckerind. 80. 374— 83. Mai 1930. Berlin, In s t. Zuckcrind.) H e s s e .

P . Rona, R. Ammon und M. Werner, Asymmctriscke Esterbildung und -spaltung 
durch Schteeinepankreas- und  -leberesterase. (Vgl. C. 1930. I . 239. 2108.) Schweine- 
pankreas-Esterase bildet aus racem. sek. Butylalkohol u. n-B uttersauro den l-Butter- 
saure-sek.-Butylester schneller ais die d-M odifikation u. spalte t auch bei der Hydrolyso 
diesen E ster schneller. Bei H ydrolyse des Esters m ittels Schweinelebercsterase wird 
ebenfalls dio 1-Modifikation schneller gespalten; dabei w ird der E ster aufierordentlich 
g u t gespalten, wahrend das Pankreasferm ent yerhaltnismaBig schlecht w irkt. (Bio- 
ehem. Ztschr. 221. 381—91. 27/5. 1930. Berlin, Univ.) H e s s e .

E j. Pflanzenchemle.
Erich Schmidt, Karl Meinel, Konstantinos Nevros und Wilhelm Jandebeur,

Uber die ganszahlige Beziehung der Cellulose zu  dem s. I. (schwer lóslichen) X y la n  in  
der Skelettsubslanz der Rotbuche (Fagus sikalica). Vff. is t cs gelungen, in  der Skelett- 
subst. der R otbuche zwischen dem s. 1. X ylan u. der Cellulose ein stochiom etr. Ver- 
haltnis aufzufinden, die beiden Kom ponenten verhalten sich zueinander wio 1: 3, 
ganz unabhiingig davon, wie a lt das Holz ist, wolier es stam m t, ob es sich um Splin t 
oder um Kernholz handelt. Auch von den Bedingungen des Aufschlusses is t diese Be
ziehung in weiten Grenzen unabhangig, vorausgesetzt, daB die nativen Eigg. der 
K ohlenhydrate gew ahrt bleiben, was aber bei dem bekannten Verf. der Vff. der Fali 
ist. —  D urch C102 werden die ungesatt. Anteile der Zellwand oxydiert u. dieso Oxy- 
dationsprodd. werden ebenso ivie der „G alaktoseanteil“ durch alkal. reagierende Salze 
wie N a ,S 0 3, N a2C 03, K alium xanthogenat, durch Phenole, wio Resorein, oder durch 
Pyrid in  entfernt, so daB der „G lucoseanteil" der Skelettsubst. zuriickbleibt. Von 
dieser letzteren liiBt sich m ittels 0,04—0,2o/o'g. N aOH  ein saurer Antcil u. ein 11. X ylan 
entfem en, zuriickbleibt ein Gemenge von sogenanntem s. 1. X ylan u. Cellulose, dem 
durch 5% 'g- N aOH  bei gewóknlicher Temp. das X ylan entzogen wird. H ierm it ist 
zum erstenm al fiir die Verb. von 2 Kolloiden eine strenge GesetzmaBigkeit nach- 
gowiesen worden, die bisher fiir den B au cellulosehaltiger N aturprodd. unbekannt war.
— In  einer ausfuhrlichen liistor. O bersicht zeigen Vff., daB die alteren Methoden nicht 
ausreichten, diese feinen U nterschiede u. Beziehungen an  so empfindlichen Na tu r- 
stoffen zu erkeimen, daB dio Inkorporationstheorie nur fiir die Beziehungen der Skelett
subst. zum Lignin und  zu dem  G alaktose-A nteil G ultigkeit besitzt, daB in der 
Skelettsubst. ihre einzelnen B austeine: Cellulose, s. 1. X ylan, 11. X ylan, carboxyl- 
tragende Polysaccharide u. Acetylgruppen in  einfachen ganzzaliligen Verhaltnisscn 
zueinander stehen, die fu r die letzten drei Bausteine noch nachzuweisen sein 
werden. D a nun die Skelettsubstst. der Pflauzen, die der Rotbuche system at. nahe- 
stehen, andere chem. Eigg. besitzen, so liegt die Annahme nahe, daB das Charakte- 
ristikum  einer Pflanzenart n icht n u r morpholog., sondern auch chem. wird erfaBt
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werden kónnen, u. daB hierzu die chem. u. kolloidcliem. Eigg. der Skelettsubstst. die 
Grundlage liefern werden. — Zur Verbesserung ihrer friiher besehriebenen Methode 
wird der C102-AufschluB n ich t m ehr m it 2% ig. N a2S 0 3-Lsg. durohgefuhrt, da  diese 
den earboxyltragenden Teil der Skelettsubst. angreift, vielmehr wird nur auf ein 
Ph =  6,8 eingestellt, wahrend es fruher zwischen 9 u. 10 lag. Vollstandige E ntfernung 
der Inkrusten  wird trotzdem  auch nach 7—S-maliger Behandlung erreicht. —  Be- 
handelt m an die ganze Skelettsubst. m it NaOH  steigender Konz. bei ca. 18°, so erhalt 
man eine K urve m it deutlichen K niekpunkten. Von 0,04%  (n/100) bis 0 ,2%  (n/20) 
Lauge wird die gleiche Menge gel., namlich carbosyltragender Teil u. polymeres Xvlose- 
anhydrid, das deshalb ais 11. X ylan bezeielmet wird, wahrend das s. 1. X ylan erst durch 
5% ig. Lauge gel. wird. D a aber liierbei im mer Teile der Cellulose m it in  Lsg. gehen, 
setzt m an der Lauge NaCl zu in Konzz. von 1— 3%- NaCl kann durch andere Salze, 
wie N a2S20 4 oder N a2S 04 m it der gleichen W rkg. ersetzt werden. Vff. weisen nach, 
daB dieser EinfluB nicht auf kolloidchem. Vorgiingen beruht. Vielmehr h a t durch die 
starkę Lauge in noch unbekannter Weise ein Angriff auf die Cellulose sta ttgefunden; 
daB aber Bruchstucke von ih r in  Lsg. gehen, wird durch den Salzzusatz verhindert. 
Deshalb darf auch die Cellulose zwischen 2 Behandlungen m it Lauge nicht getrocknet 
werden, sonst laBt sich gravim etr. eine deutliche Gewichtsabnahme feststellen. Daher 
kónnen Eigg., die an  Cellulosepraparaten, die bereits einmal m it Lauge in Beriihrung 
waren, gefunden werden, n icht ohne weiteres der „nativen“ Cellulose zugeschrieben 
werden. Aus demselben Grund is t auch die hiiufig vorgenommene „E ntgum m ierung“ von 
Pflanzenm aterial vor seiner weiteren Unters. zu verwerfen. Was fiir die Cellulose fiir die 
Behandlung m it starkerer Lauge u. fiir das Trocknen gilt, g ilt auch fiir das s. 1. Pentosan 
bei der Behandlung m it 0,2% ig. Lauge u. nachheriges Trocknen. T rotz dieser Vor- 
sichtsmafiregeln laBt sich nach der Pentosanbest. m it B arbitursaure in  der m it 5%ig- 
Lauge behandelten, xylanfreien Cellulose eine Pentosanmenge nachweisen, die von dem 
s. 1. X ylan scharf unterschieden werden muB. Die Pentosanbestst. wurden nach der 
ToLLENSschen Methode ausgefiihrt, nach der Formel Yon W. GlERlSCH berechnet 
u. m it dem F ak to r 1,58 multipliziert. —  D as umfangreiche Tatsachenm aterial is t in 
Tabellen u. K urven geordnet. (Cellulosechemie 11. 49— 68. 1930. Beilage zu 
Papierfabrikant 2 8 . Munchen, Bayer. Akad. d. Wissensch.) Ch. S c h m id t .

Erich Schmidt, Wilhelm Jandebeur und Karl Meinel, Uber die ganzzahlige 
Beziehung der Cellulose zu dem s. I. (schwer loslichen) X y la n  in  der Skelettsubstanz der 
Rotbuche (Fagus sikatica). I I .  M itt. (I. vgl. vorst. Ref.) Nachdem Vff. in der 1. Ab- 
handlung gezeigt haben, daB in der Skelettsubstanz der Buche ein stochiom etr. Ver- 
haltnis zwischen Cellulose u. s.l. X ylan besteht, weisen sie nunm ehr nach, daB dieses 
nicht etw a durch die damals Yerwandten AufsehluBmethoden vorgetauscht war, 
sondern einer naturlichen, wirklich vorhandenen zahlenmaBigen Beziehung entspricht. 
Die von CIO, n icht vollstandig zu wasserloslichen Oxydationsprodd. abgebauten Ligninę 
wurden bisher durch N atrium sulfit bei pn =  6,8 entfernt. Es h a t sich nun gezeigt, 
daB eine Reihe anderer Verbb. das N atrium sulfit zu ersetzen vermag, so daB dessen 
Wirkungsweise n icht ais spezif. zu bezeichnen ist. Alkal. reagierende Salze oder Verbb. 
wie N a2C 03, N a ,H P 0 4 oder K -X anthogenat, lassen in Wechselwrkg. m it C102 u. unter 
den gleichen Bedingungen eine Skelettsubstanz m it demselben stochiom etr. Verhaltnis 
gewinnen. DaB auch nich t eine spezif. Salzwrkg. vorliegt, geht aus der Verwendung 
von Substanzen, wie S 0 2, phenol. Verbb., wie Resorein, u. Pyrid in  hervor, wobei sich 
ais Arbeit-shypothese die Verwendung yon Chloranil ais Modeli ais sehr zweckmaBig 
erwiesen hat. Bei Verwendung von Resorein, ebenso wie bei der von N aH S 03 an Stelle 
v°n S 0 2 ste llt sich das ph  der Reaktionslsgg. auf etw a 4 ein, wahrend bei der Nach- 
behandlung m it alkal. reagierenden Salzen auf das ph =  6,8 eingestellt wird. Die 
Skelettsubstst. m it ihrer ganzzahligen Beziehung von Cellulose zu s. 1. X alan sind also 
unabhangig von der besonderen Wirkungsweise einer bestim m ten [H '], die Nach- 
behandlung darf innerhalb mehrerer pa-E inheiten erfolgen. —  Die Ergebnisse der 
Unterss. mehrerer Buchen wechselnder H erkunft u . verschiedenen Alters werden 
tabellar. wiedergegeben. Ś tets wurde das konstantę Verhaltnis von Cellulose: s. 1. 
Xylan =  3 : 1 in  der Skelettsubst. gefunden, wahrend die Menge des 11. Teiles der 
Skelettsubst. schwankt, so daB auch hieraus auf einen naturlichen U nterschied dieser 
beiden X ylankom ponenten geschlossen werden muB.

V e r s u c h e :  Der AufschluB wird nunm ehr in  folgender Form  durchgefiihrt. 
50—60 g gesiebte, unyorbehandelte Sagespane werden in einer braunen Pulverflasche 
mit 2—3 1 einer HCl-freien, 0,25%ig. CIO,-Lsg. iibergossen u. bei Zimmertemp. im 
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D unteln  unter haufigem Umschiitteln aufbew ahrt. Auf einem K oliertuch abgesaugt 
u. m it W. gewaschen, wird das rotliche Holz m it 2 1 dest. W. 1j 2 Stde. turbiniort, dann 
wieder abgesaugt u. in einer Porzellanschale m it 1 1 W. yon 50, hóchstens 60° angeriihrt. 
N un erfolgt die Zugabe der Salzlsg. aus einer B iirette ccm-Weise u. in  kurzeń Zeit- 
raum en unter haufiger K ontrolle des pn- Ais Indioator wurde Brom thym olblau ver- 
wandt. Es wird angegeben, wieviel g Salz yerbraucht werden, wenn nach jedesmaliger 
etwa 36-stdg. Einw. von C102 die R k. der Lsg. auf Ph =  6,8 eingestellt wird. — D er 
Nachweis unyerbrauchten Resoreins erfolgt m ittels einer 2,2-°/0ig. FeCl3-Lsg., wobei 
zu beachten ist, daB m ittels dieser Lsg. noch 1,2 g Resorem in 1 1 W. deutlich nach- 
weisbar sind, was rechnerisch zu beriicksiehtigen ist. Die Beendigung des C102-Auf- 
schlusses, d. h. die Abwesenheit von Ligninanteilen in den Skelettsubstst. w ird maB- 
analyt. m ittels C102 durch den Lagervers. sehr genau nachgewiesen (vgl. C. 1 9 2 1 .  
I I I . 1473). (Cellulosechemie 1 1 . 73—79. 1930. Beilage zu P ap ierfabrikan t 2 8 .  
Miinchen, Chem. Labor. d. Bayer. Akad. d. W issenschaften.) Ch . S c h m id t .

D. R. Mc Cullagh, C. H. A. Walton und F. D. White, Die fluorescierenden 
Glykoside von Diervilla diervilla (L.) und Symphoricarpos occidentalis. E s gelang nicht, 
das in  Symphoricarpos enthaltene Glykosid A sculin  zu isolieren. D urch H ydrolyse 
asculinhaltiger Lsgg. wurde das Spaltprod. Asculetin erhalten, F . 266° (Zers.). E s 
fluorescierte s ta rk  in  wss. Lsg., Gelbfiirbung m it Alkali, G riinfarbung m it FeCl3. —  
Das Glucosid F razin  yon Dieryilla wurde krystallin . erhalten . Frische R inde m it 
sd. 85%ig- A* ausziehen, A. yerdam pfen, wss. Lsg. m it neutralem  u. bas. Pb-A cetat 
yersetzen, den  letzteren Nd. zers. (H2S), wss. Lsg. einengen. K rystallisation; 0,2%  Aus- 
beute. Alkoh. Lsg. fluoresciert grun-blau, besonders nach Zugabe von wonig N H 3; 
m it FeCl3 G riinfarbung u. N d. H ydrolyse m it 2%  HC1, Spaltprodd.: Glucose u. 
Frazelin  F . 226°, Acetyfyerb. F . 193— 195°. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 2 3 . Sect. 5. 
159—63. 1929. W innepeg; D epartm . of Biochem., Fac. of Med. U niv. of Mani- 
toba.) W ADEHN.

S. Aoyama, tlber das Saponin der CameUia ja p . L . (Camellia-Saponin). W ie 
beim Nachweis von Arabinose im  Panax-Saponin wurde die Zuckerlsg. des Camellia- 
Saponins hydrolysiert, wobei Arabinose u. nach B e r t r a n d  Ggw. von Di- u. Poly- 
sacchariden nachgewiesen wurde. Die fiir Camellia-Saponin angegebene Form el 
C47H t10 2-2 C5H io0 5 is t durch C.~Hi0O2S-2 H 20  zu ersetzen. (Journ . pharm ac. Soc. 
Jap an  5 0 . 59. A pril 1930.) __________________  S c h o n f e l d .

C. Wehmer, Die Pflanzenstoffe. Botan.-system at. bearb. B estandteile u . Zusamm ensetzung 
der einzelnen Pflanzen u. dereń Produkte. Phanerogam en. 2. neubearb. u. vcrm. Aufl. 
Bd. 1. Je n a : G ustay Fischer 1929. Bd. 1. (XVI, 640 S.) gr. 8°. brosch. M. 45.— ; 
geb. M. 47.50.

E s. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
F. W. Went, tlber eine Substanz, die Wurzelbildung veranlafit. E ine besondere 

Wurzelbldg. erzeugende Substanz (Hormon nach VAN DER L e k , 1925), n ich t spezif. 
u. hitzebestandig, lieB sieh aus B la ttem  u. kcim ender Gerste ausziehen; sie bew irkt 
die E ntstehung neuer W urzeln. E s scheint, daB der Stoff, gebildet in  B la ttem  u. SproB- 
knospen, durch das Phloem w eiter geleitet w ird ; er findet sich in  betrachtlichen Mengen 
in den Zweigen, aus denen er bei Ausbleiben einer Neubldg. innerhalb einer Woche 
abbefórdert wird, falls die Zweige m it der Pflanze in  Vcrb. stehen, n ich t aber, falls 
diese Verb. unterbroehen ist. (Koninkl. Akad. W etensch. Am sterdam , Proceedings 3 2 .  
35— 39. Buitenzorg, Botan. G arten.) C-ROSZFELD.

Georg Eperjessy, Unterscliiede bei der Keimung von a u f alkalischem und saurem  
Boden geziichteten Weizensorten. In  alkal. Lsg. gedeihen die auf alkal. Bóden kultiyierten 
Weizensorten besser. Die Giftwrkg. steig t m it der Konz. J e  hoher letztere, desto 
langsamer die Keimung. Bei geringer Konz. wirken N a2C03 u. N aH C 03 wachstums- 
fordem d. U m gekehrt wachsen auf saurem Boden angebaute W eizensorten besser in 
saurer Lsg. Starkę Saurekonz. w irk t giftig. Giftwrkg. u. K eim dauer s teh t in geradem 
Verhaltnis zur Konz. Geringe Konz. yon H 2S 04 u. H 3P 0 4 w irk t wachstum sfórdemd. 
Die Giftwrkg. der Alkaliboden kann durch Zugabe yon C aS04 u. saurom H um us stark  
yerm indert werden. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 345— 50. 15/5. 1930. Budapest.) G ri.

Frederick E. Marsh und  Wilma K. Maus, E in  Hinweis a u f die RoUe der athe- 
rischen Ole im  Haushalt der Pflanzen. Vf. h a t die germicide W rkg. einer gróBeren Anzahl 
ather. Ole (Bergamottol, Eucalyptus6l, Layendelól, Senfól, Pfefferminzol usw.) gegen
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Bacillus A nthracis, B. Typhosus, B. Coli u. a. untersucht. Die Verss. ergaben, daB 
zahlreiehe ather. Ole eine groBere gennicide W rkg. haben, ais z. B. HgCI2 1 :1000  u. 
1%  Phenol (bei Staphylococcus Pyogenes albus). Zwischen der germiciden K raft 
der Ole aus einzelnen Pflanzenorganen bestehen nur geringe Unterschicde. Am wirk- 
sam sten sind die Ole der Friichte, es folgen die Ole der B latter, B liitcn usw. Die a th . 
Ole sind demnach ais ein Schutzm ittel der Pflanzen gegen Bakterieninversionen zu 
betrachten. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 344— 48. A pril 1930.) S c h o NFELD.

John C. Krantz, jr., EinflufS einiger hypoglykdmischer Arzneimittel a u f das
1 Vachstum von Lupinus albus. (Vgl. E y s t e r  u . E l l i s , C. 1924. II . 1931) Insu lin , 
Neosynlhalin, Syn tha lin , Glukhorment u. M yrlillin  w irken tox. u. verzogem das 
W achstum  der Keimlinge yon Lupinus albus. M yrtillin w ar weniger tox. ais die 
iibrigen Verbb., die groBte tox. W rkg. zeigte Insulin . (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 
458— 61. Mai 1930.) Sc h o n f e l d .

David I. Macht, Pharmakologische Nołiz iiber Paraffin, Lanolin, Bienenwachs, 
Petrolatum und Cełaceum ( Walrat). K leine Mengen WeiBparaffin, Bienenwachs, W alrat, 
Petro latum  u. weiBes u. gelbes Vaselin wurden einige Min. m it gleichen Teilen S c h i v e - 
Lsg. u. dest. W. aufgekocht. Nach Abkiihlen u. F iltra tion  wurde der EinfluB der 
F iltra te  (ais pflanzenphysiolog. Lsg. nach der Methode des Vf.) auf das W achstum  
von weiBen Lupinensam en untersucht. D as W achstum  wurde am  starksten  durch 
die E x trak te  der tier. P rodd. (Bienenwachs, W alrat, Lanolin) behindert, w ahrend 
Paraffin  u . die Petroleum prodd. n u r eine schwach tox. W rkg. ausuben. Die groBe 
Giftigkeit des Lanolins is t auf den Oxycholesteringeh. zuriickzufuhren. (Journ . Amer. 
pharm ac. Assoc. 19. 566— 68. Ju n i 1930. Baltim ore.) S c h o n f e l d .

E4. Tierchemie,
Bertil Schersten, Komm t Citronensaure im  MenschensćhweifS vor1 U nterss. des 

SchweiBes mehrerer Versuchspersonen (m annlich u. weiblich) m it der biochem. Methode 
von TlIUNBERG (D ehydrierung der C itronensaure m it Citrieodehydrogenase) haben. 
ergeben, daB im L iter yielleicht Mengen bis zu -1— 2 mg vorkom men, jedoch konnt© 
diese Mengo n ich t sicher nachgewiesen werden. Die W rkg. von B akterien  u. a. wurdo 
durch kurzes Aufkochen verhindert. Andcre H arnbestandteile storen  n icht. (Skand. 
Arch. Physiol. 59. 92—97. Mai 1930. Lund, U niv., Physiol. In s t.) ScHWAIBOLD.

D. Zuwerkalow, Zur Frage nach der chemischen Zusammensetzung des Nerven- 
gewebes. (Der Gehalt der H im rinde des Menschen und anderer Tiere an aromaiischen 
Aminosauren.) Die graue H irnsubstanz des zu untersuehenden Gehirnteils wurde bei 
105° getrocknet u. dann in  1/ 6-n. N aO H  k. gel. Die B estst. erfolgten eolorimetr. 
Tyrosingeh. u. Tryptophangeh. in %  bei Mensch, H und u. Schafbock ygl. Original. 
(Biochem. Ztschr. 2 23 . 145— 51. 5/7. 1930. Charków, U krain, biochem. In s t.)  W a d .

O. FlóBner und Rehberg, Beitrage zur Biochemie menschlicher Korperfliissigkeiten.
I. Unlersuchungen iiber die Anasarkaflussigkeit. Von einem P atien ten  m it dekompen- 
sierter Asosteninsufficienz wurden 8 1 Odemfl. untersucht. Es wurden folgende Sub- 
stanzen isoliert: Adenin, X anthin , H ypoxanthin, dagegen kein Guanin, H istin  reich- 
lich, Isoamylam in, Ameisen-, Essig-, Valerian-, Milehsaure, p-Oxyphenylpropionsaure 
u. noch andere arom at. O sysauren, die n icht isoliert werden konnten, wahrscheinlich 
p-Oxyphenylessigsaure. Das A uftreten dieser sonst w eiter abgebauten Zwischenprodd. 
gibt ein Bild von der tiefgreifenden Stórung des Gewebsstoffweehsels. (Ztschr. Biol. 89. 
573—81. 15/2. 1930. M arburg, Physiolog. In s t. Physiolog.-chem. Abt.) M e i e r .

P. Uhlenbruck, Familidre Hamochromatose m it Melanurin. (Nebst Bemerkungen 
uber den Eisengehalt der Organe.) D er Fe-Geh. der Organe des besehriebenen Falles 
von Hamochromatose iiberstieg die Norm zum Teil um das 10-fache, so enth ielt die 
Leber 0,725 g, Lunge 0,285 g, Milz 0,280 g Fe in 100 g Trockensubstanz. (Dtsch. 
Arch. klin. Med. 167. 80—88. Mai 1930.) W a DEHN.

Clive Newcomb und R. Mc Carrison, Die Zusammensetzung von Blasensteinen. 
Vorl. M itt. (Indian Journ . med. Res. 16. 1036— 51. 1929. Coonoor, N ahrungsm ittel- 
Unters.-Lab., P asteur-Inst.) R a k ó w .

H. H. Mitchell, T. S. Hamilton und W. T. Haines, Einige Faktoren, die den 
Gehalt des Rindfleisches an Bindegewebe beeinflussen. (Vgl. C. 1928. I. 1976.) Ver- 
gleichende U nters. des Kollagen- u. Elastingahalta verschiedener Fleischstucke von 
mannliehen u. weibliehen K albem  yerschiedenen Alters. (Journ . N u trit. 1. 165— 78.
1928. Sep. U rbana [Illinois], Div. of Animal N utr., Dep. of Animal H usbandry, Univ. 
of Illinois.) L o h m a n n .
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Es. Tłerphyslologie.
Margaret E. Mac Kay, W ei ter es iiber die Speichelabsonderung nach Histamin. 

(Vgl. C. 1930. I . 1320.) Dio Lahm ung des Sym pathikus durch Ergotam in ycrm indort 
dio durch H istam in eintretendo Speichelsekretion n ich t w esentlich; die Lahm ung des 

.Parasym pathikus durch A tropin fiih rt zu einer erheblich stiirkercn Abschwachung 
der Sokretion. —  H istam in u. P itu itr in  haben bei ihrer W rkg. auf die Sekretion der 
Subm axilaris verschiedeno Angriffspunkte. (Amer. Jou rn . Physiol. 91. 123— 31.
1929. Montreal, D epartm . of Physiol. M c GlLL U niv.) W a d e h n .

J. F. Mc ciendon und George Burr, Der Grundstoffwechsel einer Otarialhormon 
nicht sezemierenden Frau nach der Injektion von Ovarialhormon. (Vgl. C. 1929. II . 
3025.) Bei einer 20-jahrigen F rau , dio niem als m enstru iert ha tte , w ar Ovarialhorm on 
im B lu t n ich t nachzuweisen. E s w urden ih r an  zwei verschiedenen Tagcn 1500 Mause- 
einheiten injiziert. Der Grundstoffwechsel stieg um  11,3 bzw. um 18,0%  a n > der 
n. Grundstoffwechsel betrug 30—34 Calorien pro qm u. Stde. (Procoed. Soo. exp. 
Biol. Med. 26. 782—83. 1929. Minneapolis, M innesota, D epartm . of Physiol. Chóm., 
U niv.) W a d e h n .

E. Harde, P. Henri und J. Batier, Beobachtungen iiber das Follikulin und das 
Yorderlappenhorrtwn in  ihren Beziehungen zu Tumoren. (Ann. In s t. Pasteu r 43. 1046 
bis 1057. 1929. —  C. 1929. I I .  442.) W a d e h n .

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, Studien iiber den E in flu p  von Sub- 
stitutionen im  Thyroxinnwlekiil a u f dessen Wirkung. (Vgl. C. 1928. I I .  1454; 1929. II . 
315.) Es wurde der EinfluB von 3,5-Dijod- u . 3,5-Dibromtyrosin, Thyrozin , fl-[3,5-Dijod- 
4-(3' ,5'-dichlor-4'-ozyphenozy)-phenyl~\-a.-aminopropicmsaure, f}-\_3,5-Dijod-4-(3' ,5'-dibrom- 
4'-oxyphenoxy)-phenyl]-a.-aminopropionsaure, P-[3,5-Dibmm-4-(3',S'-dibrom-4'-oxyphen- 
o%y)-phenyl]-a-aminopropionsaure,' p-[3,0-Dijod-4-(4'-ozyphenoxy)-phenyl]-a.-aminopro- 
pionsdure, fi-\_3,5-Dibrom-4-(3' ,5’ - di jod - 4'- oxyphenoxy) - phenyl] - a  - aminopropionsaure, 
f}-(Oxyphenoxy-4-phenyl)-a.-aminopropionsaure, Thyrozam in, 2,4,6-Trijodphenol, 2,6-Di- 
jodphenol, l-Methyl-2,6-dijodphenol, l-Acetyl-2,6-dijodphenol auf dio Metamorphose 
u. das W achstum  von K auląuappen u. Axolotle u. den Gaswechsel von R a tten  u n te r
sucht, wobei es sich um die Frage handelt, ob ein Fehlen der J-A tom e im  Thyroxin- 
mol. einen EinfluB auf dessen W rkg. ha t. In  U bereinstim m ung m it GADDUM (vgl. 
C. 1928. I . 1676) fanden Vff., daB D esjodthyroxin ohno EinfluB auf die Metamorphose 
von K auląuappen u. Axolotle is t. Die iibrigen, m it T hyroxin in  Bezieliung stehenden 
Verbb. w aren wirksam, die w irksam e Dosis w ar abor hbher ais fiir Thyroxin. Die 
jodierten  Phenole h a tten  keine thyroxinahnliche W rkg. Bei den Gaswechselverss. 
an  R a tten  waren alle Thyroxinderivv., auBer D esjodthyroxin, w irksam . Thyreoglobulin, 
Jodalbumin  u. Jodserumalbumin w aren im  Axolotlversuch w irksam , zweifellos infolgo 
ihres Geh. an  3,5-Dijodthyrosin. (Ztschr. ges. exp. Medizin 63. 557—77. 1928. Halle, 
Univ. Physiol. In s t.) ~ SCHONFELD.

Kamil Schulhof, Thyreoglobulin und Thyrozin . W urden Thyreoglobulin u. 
Thyroxin R a tten  in einer Menge injiziert, daB fiir jede Dosis in  beiden Fallen die an- 
gewandte J-Menge gleich war, so war sowohl die Steigerung des Grundstoffwechsels 
wie die Gewichtsabnahme der Tiere von derselben GróBenordnung. (Amer. Journ . 
Physiol. 93. 170—74. 1/5. 1930. Chicago, J o h n  Mc Co k m ic k  In s t. for Infect. 
Diseases.) W a d e h n .

Heinz Klistner, Behandlung der Eklam psie m it Thyrozin . Im  Gegensatz zu 
H a m m e r s c h la g  (C. 1930. I . 1958) h a t Vf. die Auffassung, daB das Thyrozin  einen 
wichtigen F ak to r bei der Behandlung der Eklam psie darstellt. (Klin. W chschr. 9. 
550. 22/3. 1930. Leipzig, Univ.) F r a n k .

Henry M. Thomas, jr., Schilddriisenherz — ein voriibergehender Zustand. Nach 
Beliebung des Hyperthyreoidism us bleiben ernstliche Veranderungen des Herzmuskels 
n ich t zuruck. (!Bull. Johns H opkins H ospital 47. 1— 10. Ju li 1930. JOHNS HOPKINS 
H osp., Thyroid. Clin.) W a d e h n .

T. Suzuki, U ber die Beziehung zwischen den rerschiedenen innersekretorischen 
Driisen und dem Jodstoffwechsel. I I I ,  M itt. Die Beziehung zwischen dem Insu lin , dem 
Epithelkorperchen, der Thymusdriise und der Jodausscheidung im  H am e. (I I . M itt. 
vgl. C. 1 9 3 0 .1. 244.) W iederholte In jek tion  von Insu lin  yerursachten  beim n. K aninchen, 
beim m it Schilddrusenpulver gefutterten  u. beim schilddrusenlosen K aninchen Ver- 
zogerung der J-Ausscheidung u . Yerminderung der ausgeschiedenen Gesamt- J-Menge. 
Die Fu tterung  m it Epithelk6rperchen h a t beim N orm alkaninchen ahnliche, aber
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schwachere W rkg. ais die Insulin in jektion; Thym usfiitterung h a t kcinen EinfluB. 
(Folia endocrinologica Japonica 5. 31—32. 1929. K yoto, I. Med. K lin . U niv.) W a d .

J. P. Quigley, Wirkung des Insu lins a u f die M otilitdt des Magens beim Me.nsch.en. 
(Procecd. Soe. exp. Biol. Med. 26. 769—70. 1929. Chicago, D epartm . of Physiol. Univ. — 
C. 1930. I . 88. 2913.) W a d e i i n .

E . W. H. Cruickshank und D. L. Shrivastava, Die W irkung des Insu lins a u f
den Zuckergekalt und die Ausnulzung des Zuckers beim isolierlen normalen und diabetischen 
Herzen. (Amer. Jou rn . Physiol. 92. 144—59. 1/2. 1930. H alifax, Physiol. Lab. Dol- 
housie U niv. — C. 1929. I. 917.) W a d e h n .

Leon Asher, Beitrdge zur Physiologie der Driisen. N r. 120. Pierin Ratti, Die 
wachstumsregulierende Funktion der Thymusdrilse. (119. vgl. C. 1929. I I .  3024.) Das 
G rundfutter der R a tten  bestand aus B ro t u. gekochter, abgerahm ter Milch, ein Teil 
der R a tten  erhielt die H alfte einer Meerschweinchenthymus im plantiert u. zur Grund- 
kost 5— 10 g Thym us taglich vcrfiittert. Das D urchschnittsgewicht stieg bei den Kon- 
trollen in  l Ł/ 2 M onaten von 95 auf 149 g, bei den Thym ustieren yon 83 auf 198 g. Der- 
selbe Vers. wurde wiederholt, die Tiere befanden sich aber im D unkeln; die Thym ustierc 
waren nach \ lj 2 M onaten 10 g schwerer ais die anderen. E in  Teil der Thym ustiere 
h a tte  taglich 0,1 ecm eines T hym usextrakts subcutan erhalten u. w ar 21/ ,  g schwerer' 
geworden ais der andere Teil derselben Gruppe. Die V erfutterung von 5 g Thym us 
schutzte auf rachitiserzeugender K ost gehaltcne R a tten  yóllig vor dieser K rankheit;
10 g Muskelfleisch w irkten ahnlich, aber schwiicher. (Biochem. Ztschr. 223. 100— 19. 
1/7. 1930. Bern, Physiolog. In s t. (Hallerianum ) U niv.) W ADEHN.

H. Zwaardemaker, lonen, Automatine und Sensibilisatoren. (Arch. Neerland. 
Physiol. Homme A nim aux 15. 1—22. 21/3. 1930. U trecht. —  C. 1930. I. 1960.) W a d .

F. Kerti und F. stengel, tlber die E inwirkung des B ilirubins a u f das Blutbild
der weipen M aus. Uber die Einwirkung von gallensauren Salzen au f das Blutbild der 
weiPen M aus. tlber die Einwirkung von Natriumbicarbonat und Salzsdure au f das B lu t
bild der weifien M aus. Der In h a lt dieser A rbeiten deckt sich m it der im C. 1930. I . 
849 referierten A rbeit. (Ztschr. ges. exp. Med. 69. 577— 629. 30/1. 1930. W ien, Allg. 
K rankenhaus.) _ P f l u c k e .

Fritz Mainzer, Uber die obere Orenze der Wasserstoffzahl und Bicarbonatkonzen- 
trationdes Harns. (Biochem. Ztschr. 207. 159— 66. 1929. Altona, S tad t. K rankenh.) F k .

Luigi Scremin, Wirkung von Brom, a u f die A tm ung. In trayenose Infusion von 
NaBr-Lsg. h a t eine steigernde W rkg. auf die A tm ung von K aninchen auf G rund einer 
Reizung des A tcmzentrum s. Bei Uberdosierung kom m t es zu einer Hemmung, die zur 
A temlahmung fiihrt. Eine W rkg. aufs H erz is t bei Anwcndung yon CaBr„ zu beob- 
aehten u. auf Ca zuriickzufuhren. (Ar. In t. Pharm acodynam ie Therapic 37. 241— 49. 
1930. Padua, Pliarm akol. Inst.) ScHNITZER.

Ryohei Takata, Eine Untersuchung uber die Brauchbarkeit von Mikroorganismen 
ais menschliche Nahrungsmittel. I .—IV. I . Allgemeine Belrachtungen und die Griinde, 
uiarum fu r  die Arbeit Aspergillus oryzae benutzt wird. Den idealen Weg der N ahrungs- 
m ittelherst. sieht Vf. in  der chem. Synthese aus anorgan. B estandteilen. Ais Zwischen- 
stadium  verspricht sich Vf. am meisten von der Verzuckerung cellulosehaltiger Sub
stanzen u. von der N utzbarm achung yon Mikroorganismen. D ie dabei brauchbaren 
Mikroorganismen miissen reich an nahrhaften Stoffen, g u t yerdaulich, von unserem 
K orper leicht assimilierbar, gu t wachsend, leicht yon der Nahrlsg. zu trennen u. billig 
zu trocknen sein. Die Verss. werden m it Aspergillus oryzae ausgefuhrt.

I I . Der Nahrwerl des Proteins in  dem M ycel von Aspergillus oryzae. Das getrocknete 
Mycel von Aspergillus oryzae en thalt naeh 2 Tagen W achstum  ungefahr 38%  rohes' 
Protein (N X 6,25). 3 G ruppcn junger A lbinoratten wurden etw a 200 Tage m it einer 
Nahrung gefuttert, die 30, 40 u. 50%  getrocknetes Mycel ais Proteinąuelle, D extrin, 
Ole, CaC03 u. sonstige Salze enthielt. — Die Tiere, die 30%  Pilze erhielten (Rohprotein =  
11%), wuchsen karglich; die Tiere, die 40%  erhielten (Rohprotein =  15% ), erreichten 
nach 3 M onaten 176— 193 g. Bei 50%  (19% ) Mycel wuchsen die Tiere 2 Monate kraftig ; 
sie erreichten 200 g, dann aber horte die Zunahme auf u. wurde auch durch Zusatz 
yon 0,2%  Cystin n ich t gesteigert.

I I I .  Verdaulichkeit des Mycels von Aspergillus oryzae. Sechs erwachsene Albino
ra tten  wurden die erste Woche m it einer S tandardkost aus 18%  Casein, 65%  1. Starkę 
u. anderen minerał, u. Vitaminstoffen, die zweite Woche n u r m it getrocknetem  Mycel, 
die d ritte  Woche m it 50%  Mycel, 37,5%  1. Starkę u. anderen minerał, u. Vitam in- 
stoffen, die yierte Woche wieder m it der S tandardkost gefu ttert. In  jeder Periode
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werden am  dritten  Tag die Faeces auf Total-N, Asche, liydrolysierbare K ohlehydrate 
u. Trockensubstanz untersucht u. daraus die Verdaulichkeit des getroekneten Myeels 
bereehnet. D anaeh is t die Y erdaulichkeit leidlieh gu t, u. besonders die Resorption 
der anorgan. Bestandteile besser ais bei der S tandardkost.

IV. Yitamine in  dem M ycel ton  Aspergillus oryzae. Dureli F iitterungsyerss. wird 
festgestellt, daB getrooknetes Mycel yon Aspergillus oryzae 5-mal weniger W achstums- 
v itam in B  h a t wie Brauereihefe, weniger ais ein Fiinftel antineurit. V itam in B im Ver- 
gleich zur Brauereihefe, u. weder antixerophthalm . A-Vitamin, noeh antiskorbut. 
Ć-Vitamin enthalt. (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 32. 155 B— 157 B. Mai
1929. Tokio, Japan , Goyernment Inst. for N utrition.) E n g e l .

Ryohei Takata, Eine Untersuchung iiber die Brauchbarkeit ton  Mileroorganismen 
ais menschliche Ndhrungsmiłlel. V. Chemische Zusammensetzung des Myeels von Asper
gillus oryzae. Vorl. M itt. (IV. vgl. vorst. Ref.) Zu den chem. Unterss. wurde 
getrooknetes Mycel einer 45 Stdn. alten K ultu r benutzt. 1. Gesamtanalyse: H 20  =  
7,43% ; Rohprotein (N x  6,25) =  34,61%; R ohfett =  1,81% ; Rohasche =  8,10% ; 
Rohfaser =  7,51% ; N-freier E x trak t =  40,54%. 2. Aschenanalyse: N a20  =  11,21%; 
K 20  =  28,16%; Mg O =  3,88% ; CaO =  1,95% ; Fe20 3 =  1,65; S 0 3 =  0,11% ; Cl =  
0,07% ; P 2O5 =  48,55°/0; n ich t bestim m t =  4,42%. 3. Die Verteilung des Phosphors 
(1,83%) im  Mycel w ar: Phosphatide P  =  4,31% ; anorgan. P  =  29,10%; Phytin -P  
Spuren ( ?); HCl-łosliche organ. P  =  25,34%; Ńuclein =  41,25%- 4. E xtrak tionen : 
in  A. 1. =  1,90% ; in 95%  A. =  19,72»/,; in H 20  =  32,32% ; RUckstand == 46,06%. 
5. u. 6. Best. yon K ohlehydraten u. Loslichkeit der N-haltigen Stoffe in  verschiedenen 
M itteln. 7. Zur E x trak tion  des Proteins is t 0,1%  NaOH bei gewohnlicher Temp. 
u. Fallen m it yerd. CH3COOH sehr geeignet; um aus dem E xtraktionsriickstand mehr 
Proteinsubstanz zu bekommen, is t Pepsinverdauung giinstiger ais Behandlung m it 
konz. HC1. (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 32. 169 B— 170 B. Ju n i 1929. 
Tokio, Japan , Government In s titu te  for N utrition .) ENGEL.

Ryohei Takata, Eine Untersuchung iiber die Brauchbarkeit von Mikroorganismen 
ais menschliche Nahrungsmittel. VI. Fettsubstanzen des Myeels ton  Aspergillus oryzae. 
(V. ygl. yorst. Ref.) 2 kg getrocknctes Mycel wurden untersucht, E s waren d re iA rten  
yon Phosphatiden yorhanden; die erste is t 1. in  sd. A. u. fa llt in  der K ai to wieder aus, 
unl. in  A. u. Aceton u. is t ein D iaminomonophosphatid (P  =  2,27%. N  =  2,12%. 
P :  N  =  1 : 2,06) das ca. 20%  Zuckergruppen enthalt. D ie 2. A rt is t 1. in  A., fa llt aus 
m it absol. A. u. is t ein Monoaminomonophosphatid (P  =  4,44%': N  =  2,10% : P :  N  =  
1: 1,05); die 3. A rt is t 1. in  A. u. absol. A., unl. in Aceton. Im  getroekneten Mycel 
sind davon 0,74% , 1,15% resp. 0,28%  enthalten. Nach E ntfernung der Phosphatide 
bilden die acetonl. Fettsubstanzen eine schm utzigbraune, yiscose, halbflussige M. 
folgender E igg .: SZ. 60; VZ. 186,5; unl. F ettsau ren  67,36% ; Jodzahl 124,3%; Un- 
yersoifbares 8,01°/0; gesatt. Sauren 1,4% ; ungesatt. Sauren 98,5%, davon 72,4% 01- 
saure; 12,4% Linolsaure, 13,7% Oxvsauren u. Linolensaure. D as Unyerseifbare h a t 
die Jodzahl 189,7 (Wijs) u. 8,7%  Sterine, fallbar m it D igitonin. Isolierungsyerss. 
w aren ergebnislos. (Journ . Soc. chem. In d ., Jap an  [Suppl.] 32. 171 B. Ju n i 1929. 
Tokio, Japan , Goyernment In s titu te  for N u trition .) E n g e l .

Ryohei Takata, Eine Untersuchung iiber die Brauchbarkeit ton  Mikroorganismen 
ais menschliche Nahrim-gsmittel. V II. Stickstoffbasen in  dem M ycel ton  Aspergillus 
oryzae. (VI. ygl. yorst. Ref.) Aus dem alkoh. E x tra k t yon zwei kg getrocknetem Mycel 
wurden isoliert: Ammoniak (4,5 g ais Chlorid), Adenin (0,4 g ais P ikrat), H ypoxanthin 
(0,07 g ais N itra t), H istid in  (0,05 g ais P ik ra t), B etain  (0,1 g ais Chlorid u. 0,15 g ais 
Chloroplatinat) u. S tachydrin  (0,03 g ais Chlorid). (Journ . Soc. chem. In d ., Jap an  
[Suppl.] 32 .172 B. Ju n i 1929. Tokio, Japan , Goyernment In s titu te  for N utrition .) E ng .

Ryohei Takata, Eine Untersuchung iiber die Brauchbarkeit ton  Mikroorganismen 
ais menschliche Nahrungsmittel. V H I. Proteine des Myeels t m  Aspergillus oryzae. 
(V II. vgl. yorst. R ef.) D ie Proteine werden m it 0 ,1%  NaÓH aus dem Mycel e s trah ie rt 
u. m it yerd. Essigsaure niedergeschlagen. Ausbeute 65 g aus 2 kg Mycel. D er Riick- 
stand  en tha lt noch erhebliche Mengen N -haltige Substanz. Diese w ird m it Pepsin 
in  1%  HC1 einige Zeit behandelt, dann m it Phosphorwolframsaure u. m it Ba(OH)a 
zerłegt, die Lsg. im  Vakuum getrocknet, A usbeute 68 g einer peptonartigen Substanz. 
Die Verteilung des N  in  Protein, Pepton u. Mycel w ird in  einer Tabelle angegeben. 
Z. B. sind H istidine, Łysin, T ryptophan u. Tyrosin in  dem Protein u. Pepton gefunden, 
wahrend Cystin, das im  Mycel (auch durch Futterungsyerss.) nachgewiesen ist, nur in
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Spuren gefundcn wurde. (Journ . Soc. chem. Ind ., Japan  [Suppl.] 32. 243 B— 44 B. 
Sept. 1929. Tokio, Japan , Government In s titu te  for N utrition.) E n g e l .

E. Remy, Der chemische Nachweis der Vitamine und die Frage der Ezistenz des 
spezifischen Wachstumsvilamins. U bersicht u. k rit. Bosprechung der verschiedonen 
V itam ine u. ihrer chem. u. physikal.-opt. Nachweismethoden sowie der Frage der 
Existenz yerschiedener K om ponenten des B-Vitam ins un ter Beriicksichtigung der 
L ite ra tu r (Angaben) u. eigener A rbeiten. (Arch. Pharm az. u. Bor. D tsch. pharm az. 
Ges. 268. 299—308. Mai 1930. Freiburg, U niv., Hyg. In s t.)  S c h w a ib o l d .

K. Kawai, Pharmakognostisclie Studien iiber den Lebertran des japanischen Dorsches 
(„Tara“ ). I I .  u . I I I .  M itt. (I. vgl. C. 1929. I I .  2222.) Vf. h a t an O rt u. Stelle (Sachalin) 
seine Verss. iiber das Ol u . die Vitamin ^4-Wrkg. der ,,T a ra“-Leber fortgesetzt. Gegen 
O ktober is t die D. der Taralebcr (besonders Leber aus ,,Sukesodara“ ) am geringsten, 
d e r  Trangeh. am groBten. Die W rkg. des Lebertrans bzw. seines V itam in A is t in  dieser 
Z e it am  schwachsten. M it den von dieser Zeit an  allm ahlich wachsenden Geschlechts- 
driisen steig t die D. der Leber, w ahrend ih r Trangeh. sinkt. Die W irksam keit des 
Vitamins steigt ebenfalls u. erreicht ih r Maximum in der Laichzeit. Besonders sta rk  
is t die W irksam keit des Y itam in A von alten  u. groBen ,,T ara“-Fischen. AuBerdem 
sp ie lt auch der F angort der ,,T a ra“ bei der Konz. des Y itam in A des L ebertrans eine 
Rolle. Dio Best. der V itam in A-Konz. durch den Tiervers. u. durch colorimetr. Priifung 
m it SbCl3 ergab iibereinstimmende W erte. Die colorimetr. Priifung erfolgte m it 
LoviBOSTD-Glasern ais S tandard  u. der Vergleich m ittels einer R otationsvorr. des Vf.

L e b e r t r a n  d e s  j a p a n .  H a i f i s c h e s .  D er L ebertran der Haifische 
„Nożumizame" (Lamna Comubica G. M .) u. Aburazame (Sąualus wakiyae, Tanaka) 
en th a lt V itam in A. (Journ . pharm ac. Soc. Jap an  50. 37—42. A pril 1930.) SCHÓNF.

S. N. Blackberg, tlber den Vitam in-A  und -B-Oehalł von eingzmachten Bataten. 
Gelbe eingemachte B ata ten  sind  sehr reich an  V itam in A u. en thalten  eine geringe 
Menge V itam in B. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 254—56. 1928. Tulane, U niv., 
D epartm . of Phyąiol.) W ADEHN.

Wenzel, Die Bedeutung des B-V itam ins. Das B-V itam in kata lysiert nach neueren 
Forschungsergebnissen den Kohlehydratstoffwechsel, sein Fehlen fiih rt zu einer A rt 
Versauerung des Organismus. V itam inc u. K atalase kommen m eist vergesellschaftet 
vor. (Volksernahrung 5. 170— 72. 5/6. 1930. B ad Diirkheim.) GROSZFELD.

Alfred T. Shohl, Harry Goldblatt und Helen Bennett Brown, Die pathologische 
Wirkung von groflen Oaben bestrahlten Ergosterins au f Ratten. 4— 7 W ochen alte, n. 

gefiitterte R a tten  yerloren an Gewicht u. starben  innerhalb von 5— 14 Tagen, wenn sie 
taglich 2—4 mg bestrahltes Ergosterin ( Vigantol) erhielten. N ach 3—4 Tagen wiesen 
die D iaphysen der E strem itatenknochen yerm ehrte D ichtigkeit auf; der Ca-Geh. des 
B lutserum s w ar stets s ta rk  verm ehrt, der P-Geh. schwankte, war aber haufig verm indert 
gegeniiber den K ontrollen. Parenchym atose Degeneration, Nekrose, Entziindungen, 
Kalkablagerungen fanden sich besonders in  Niere, Herz, Magen. Bei R atten , dereń 
Kutter arm  an Ca oder arm  an P  gehalten wurde, tra ten  die K alkablagerungen in  den 
Organen spater u. nicht so schwer auf; die degenerativen Prozesse waren aber yon 
derselben In ten sita t wie bei den n. gefiitterten Tieren, die die gleiche Vigantoldosis 
erhielten. —  Die K nochen waren stets aschearm er ais bei gesunden Kontrollen. (Journ. 
clin. Investigation 8. 505— 31. 20/6. 1930. Cleveland, D epartm . of Pediatr. a. Pathol., 
W est. Res. Univ. Med. School.) WADEHN.

Midzuho Sumi, U ber den E influ fl von Viłamin D a u f das Wachsłum von iiber- 
pflanztem Sarcomgewebe. Irgendwelchen EinfluB zeigte V itam in D, peroral verfiittert, 
nicht, w enn Sarcomgewebe auf weiBe R a tten  (K ontrolitiere u. mehrere D-Diaten) 
iibertragen wurde, hinsichtlich des W achstum s dieses Gewebes bei den Tieren der 
yerschiedenen Versuchsreihen. (Scient. Papers In s t. physical. chem. Res. 12.Nos. 
228—31. Buli. In s t. physical chem. Res. [A bstracts], T o k y o 9 .21—22 .3 /3 . 1930.)Sc h w a i.

Morrow Sweeney und Erma Smith, Arterienrerkalkung bei Batten m it Viosterol- 
behandlung. Zweck der Verss. w ar bei R a tten  diese Verkalkung hervorzubringen, 
nm  móglicherweise Wege zu finden, diese Erscheinungen zu beschleunigen, zu ver- 
zogern oder zu beseitigen. Von 4 m annlichen A lbinoratten (erwachsenen) erhielten
3 taglich 1,5—2,0 ccm Yiosterol (bestrahltes E rgosterin, 100 D, in  Ol). Innerhalb  von
10 Tagen w urde bei diesen das Feli rau h  u. die Behaarung diinner u. nach 50 Tagen 
war das Kórpergewicht bis 50%  yerringert. D urchleuchtung u. Sektion ergab starkę 
Yerkalkung der Aorta, besonders der In tim a, an  den am starksten  befallenen Stellen
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auch der Media, Das K ontrolltier -war gesund. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 
866—67. Mai 1930. Jow a S tate  College, Ames, Dep. Zool.) S c h w a ib o l d .

JoseJ Schónau, Beslralilte Frischmilch in  der Familienprophylaxe. (Vgl. hierzu 
auch H e n t s c h e l  u . R o s z k o w s k i , C. 1929. II. 2474.) (Dtsch. med. W chschr. 55. 
1629—30. 1929. Greifswald, Univ.) F r a n k .

M. W. Taylor und V. E. Nelson, Einige Beóbachtungen uber die Wirkung von 
Eisenchloridzusatz zum, Fulter. Die U nterss. bilden einen Teil einer allgemeinen Be- 
arbeitung der W rkg. von V itam in E-freier oder -arm er F iitterung. R-atten von 50—55 g 
■wurden m it einem bestim m ten F u tte r ernah rt, dem bei den K ontrolltieren n. L ebertran 
bzw. Ol von W eizenkeimlingen zugefiigt wurde, w ahrend bei den V ersuchstieren den 
beiden Olen yorher in  besonderer Weise Eiscnchlorid in  grófierer Menge (0,3°/o) zugefiigt 
wurde. Die Versuchstiere zeigten staTk verringertes W achstum  u. teilweise Augen- 
schiiden. Ais Erklarungsm oglichkeit w ird angegeben: Zerstorung einer unbekannten 
anderen Substanz ais V itam in E , oder Giftwrkg. des FeCl3 oder einer durch dieses 
gebildeten Substanz, oder Zerstorung eines bekannten Bestandteils des F u tters, oder 
ganzliche V ernichtung des V itam ins E  durch FeCl3. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 
764—66. Mai 1930. Jow a S tate College, Ames, Dep. Chem.) SCHWAIBOLD.

Uraetaro Suzuki, Yoshikazu Sahashi, Tsune Ariyama, Nobuzo Nakamura, 
NabetacoHashimotoundToshiichiKasai, Uber diesogenannleVergiftung durch polierten 
Reis. Die U nterss. bęschaftigen sich m it d śr N achpriifung der B ehauptung, daB polierter 
Reis eine in  A. u . A. 1. Substanz cnthiilt, die bei V erfiitterung Tiere beribcriahnlicli 
k rank  m acht. Es wurde festgestellt, daB diese Substanz bei In jek tion  s ta rk  ham olyt. 
w irkt, per os in  maBiger Menge aber niclit schadlieh ist. Tiere, B-frei (polierter Reis) 
e rn ah rt starben , auch nach E x trak tio n  des Reises, bei B-Zufuhr w urden sie geheilt 
bzw. blieben sie gesund. V itam in is t also n ieh t ais E ntg ifter einer giftigen Substanz 
im poliertenR eis anzusehen. (Scient. P ap e rs In st. physical. chem. Res. 12. No. 228— 31. 
Buli. In s t. physical chem. Res. [A bstracts], Tokyo 9. 26— 27. 3/3.1930.) S c h w a ib o l d .

AmyL. Daniels und Ruth Bennett White, Uber den Zusammenhang von V itam inF  
m it der Entwicklung ton Thyreoidea und Thym us bei saugenden R atttn . Bei saugenden 
R atten , dereń M uttertiere ein an  P roteinen reiches u. V itam in F-freies F u tte r erhielten, 
wurde eine vergroBerte Thyreoidea gefunden: 0,40%  des Kórpergewiehts gegen 0,23%  
bei Normalen. Die Thym us erschien atrophiert. Bei Zulage von starkefreier Hefe 
wog die Thyreoidea 0,22% , wenn der Proteingeh. des G rundfutters niedrig war, wog 
sie 0,28% . W urde letzterer D ia t Glycin oder A lanin zugesetzt (stoffwechselstimu- 
lierende Aminosauren), so w ar die Thyreoidea ebenfalls vergroBert. G lutam insaure 
h a tte  keine YergróBerung der Driise zur Folgę. Boi hoher P roteinzufuhr der M utter
tiere wog die Thym us der Jungen  0,11% , bei V itam in F-Zulage 0,43% , bei Zulage 
von Glycin oder A lanin zur G runddiat 0,12% , bei Zulage von G lutam insaure w ar das 
Gc wic lit wie bei niedriger Proteinversorgung der M uttertiere. (Proceed. Soc. exp. Biol. 
Med. 27. 760—61. Mai 1930.) S c h w a ib o l d .

Lucie Randoin, Untersuchungen iiber den Nahricert des Saftes frischer Trauben 
utul der W eine hinsichtlich ilires Gehaltes an Vilaminen. Fortsetzung der Yerss. (vgl. 
C. 1930. II. 261) an  Wein oder im  Vakuum bei niederer Temp. daraus erhaltenen Ex- 
trak ten . Die Giftwrkg. des A. darin  kom m t ers t bei Mengen uber 1,0— 1,2 g/kg Korper- 
gewicht bei Verzehr wahrend der M ahlzeit in  Frage, darun ter w irk t er gunstig. Wegen 
seiner antiskorbut. Wrkg. en thalt der Wein C-Vitamin, aber nur in  sehr geringer Menge. 
Diese Wrkg. verschwinaet Yóllig bei W eiterbehandlung des Weines, z. B. beim E nt- 
geisten oder Eindam pfen. D er Geh. an  antineurit. V itam in B is t ebenfalls sehr gering 
i;. verschwindet ebenfalls nach Eindam pfen vollig. (Rev. V iticulture 72. 421—27. 
22/5. 1930.) G r o s z f e l d .

J. Zaykowsky und L. Lagutenko, Mineralsalzemahrung der landwirtschafllichen 
Nutztiere. I I I .  M itt. Der E influft der Salze CaC03 und CaHPOt au f die Enlm cklung  
der Liimmer und Ferkel. (I I . vgl. C. 1929. I . 1142.) (Ztsehr. Tierzuchtung. R . B. 
Tierzuchtung u. Zuchtungsbiologie 14. 425— 35. 1930. Sep.) P f l u c k e .

J. Zaykowsky und F. Pawlow, Mineralsalzernahrung der landuńrtschaftlichen 
Nutztiere. IV . M itt. Der E influfi von CaJCO,  und CaHPOt au f die Verdauung. (I II. 
ygl. vorst. Ref.) (Ztsehr. Tierzuchtung. R . B. Tierzuchtung u. Zuchtungsbiologie 14. 
437— 42. 1930. Sep.) P f l u c k e .

J. Zaykowsky, E. Pimenow und E. Sidorenko, Mineralsalzernahrung der 
landicirtschaftlichen Ńulziiere. V. M itt. Der Einflu/3 von NaCl und CaCl2 au f die Ver- 
dauung. (IV. ygl. vorst. Ref.) (Ztsehr. Tierzuchtung. R. B. Tierzuchtung u. Zuch-
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tungsbiologie 1 4 . 443 —46. 1930. Omsk, Sibir. In st. Land- u. Forstw irtschaft. Zoo- 
techn. Lab. Sep.) PFLUCKE.

R. Gouin, Einige Beóbachtungen iiber die Trockendidł fiir  das Schwein. Bei F iitte- 
rung yon Ferkeln m it D iat aus Gerstenmehl 450, K leie 200, Óikuchen (ErdnuB-?) 150, 
Fleischmehl 50, Gerste, Roggen 100, Knochenmehl 25, Salz 15, K ohlepulyer 10 Teilen, 
L ebertran 10 g, t r a t  bei anfangs bedeutender Gewichtszunahme nach 1 M onat A ppetit- 
mangel u. G ewiehtsstillstand, begleitet yon H autrotungen, ein. Vf. fiih rt die Storung 
auf den sohroffen Ubergang der fl. M ilchernahrung der Tiere auf Troekenfutterung 
zuriick, wobei der Organismus anfangs zwecks geringster Urinausseheidung moglichst 
viel W. in  den Geweben speichert, bis auch dieses M ittel gegen W assermangel n ich t 
m ehrgeniigt, u. Toxine entstehen. (Journ . Agricult. p ra t. 9 4 . 76—78. 26/7. 1930.) Gd.

Amy L. Daniels, Mary K. Hutton und Catharine Marks, Vber den Zusammen- 
liang von Nahrungsaufnahme m it M ilch erndlirter Hat ten m it dem Wachstnm der saugenden 
Jungen. Um zu zeigen, daB m it Milch erniihrte R a tten  im stande sind, geniigende 
Mengen u. ausreichend m it an tineu rit. V itam in yersohene Milch fiir ihre Jungen  zu 
liefern, haben Vff. R a tten  von Jugend auf m it eingedam pfter Milch (geringerer Geh. 
an  an tineurit. V itam in) bzw. getrocknete, teilweise en trahm te Milch (m it B utterzusatz) 
ernahi t. Allo G ruppen erhielten Zulage einiger anorgan . Salze, einige G ruppen auBerdem 
E x trak t von Weizenkeimlingen u. a . Alle m it getrockneter Milch gefiitterten M utter- 
tiere nahm en an  Gewicht zu, die m it eingedam pfter Milch nahm en etwas ab. Zusatz 
von E x tra k t von W eizenkeimlingen w ar ohne EinfluB. Es scheint, daB gutes W aclistum 
der Jungen  nur abhangig is t von in  geniigender Menge aufgenommener getrockneter 
Milch. Bei eingedam pfter Milch scheint eine wesentlicher B estandteil in  geringer 
Menge vorhanden zu sein. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 2 7 . 759—60. Mai 1930. 
Jow a S tate  U niv ., Dep. N u trition .) ScHWAIBOLD.

Ph. Malkomesius und W. Schramm, tlber Sojabohne7iextraktionsriickstdnde ver- 
schiedener Gcwinnungsweise. B ericht iiber Fiitterungsyerss. an H ammeln m it 1 Probe 
SojagrieB u. 4 Proben Sojaschrot. Die V erdaulichkeit w ar allgemein gut, der Geh. 
an yerdaulichem EiweiB schwankte, wohl bedingt durch R ohm aterial u. Herstellungs- 
weise. Schwankungen im F e tt  u. Lecithin sind auf die A rt der E x trak tion  zuriick- 
zufiihren. Der Vermahlungsgrad is t fiir dio Verwendbarkeit ohne B edeutung. F iir 
die Bewertung in der landwirtschaftlichen Praxis kommen immer noch P rotein u. F e tt 
in Frage. (Landwirtschl. V ers.-Stat. 1 1 0 . 33— 47. 1930. Rostock.) Gr i m m e .

Helen S. Mitchell, Eine Bemerkung iiber den Gebrauch von Weizenstdrke bei „syn- 
thetischcm“ Futter. Vf. h a t in  Verss. m it 60 R a tten  nachgewiesen, daB R ohstarke 
von Weizen, welche ein Nebenprod. bei der H erst. von G luten bildet, frei von V itam in B 
is t u. daher zur H erst. eines B-freien F u tte rs  keiner Reinigung bedarf u. yiel billiger 
is t ais gereinigte M aisstarke. Letztere scheint leichter yerdaulich zu sein, aber bei 
vollstandiger F iitterung  zeigen sich keine W achstum sunterschiede. Wegen Unwahr- 
scheinlichkeit des Vorhandenseins von V itam in G in  der Rohweizenstarke wurde dessen 
Fehlen n ich t eigens experim entell festgestellt. (Proceed. S oe. exp. Biol. Med. 2 7 .  
874— 75. Mai 1930. B attle  Creek College, N u trition  Lab.) ScHWAIBOLD.

R. Sanders, Die Stoffwechselwirkung des Eisens. Die W rkg. des Fe auf den 
Stoffwechsel wurde durch Unters. des Grundumsatzes u. der Stickstoffbilanz von 2 n. 
H unden studiert, denen langfristig F e ais FeCl2 (Ferrostabil, ehem. F abrik  Norgine 
Prag) yerabreieht wurde. Bei Verabreichung yon 0,05 u. 0,1 g F e waren weder in  der 
Eisenpcriode, noch in  der Nacliperiode Grundumsatz, EiweiBstoffwechsel u. Gewicht 
charakterist. beeinfluBt. E in 2. Vers., Verabreichung yon 0,2, 0,4 u. schlieBlich 0,8 g 
FeCl2, zeigte fu r die Eisenperiode fas t das gleiche negative Ergebnis. Dagegen tr a t  
in der Naehperiode unyerkennbar eine charakterist. W rkg. ein. So findet bei A bbrueh 
der Eisenverabreichung zunachst eine Versehlechterung, nach etw a 8 Tagen aber eine 
deutliche Yerbesserung der Stoffwechseląualitaten s ta tt . Der K orper gewóhnt sich 
aber an  Fe, nach dessen Entziehung er zunachst m it abnormen, spater m it sehr giinstigen 
Rkk. antw ortet. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 1 5 1 . 1— 11. Ju n i 1930. GieBen, Pharm a- 
kolog. In s t. d. U niv.) ( M ah n .

Wolfgang Lintzel, tlber die Resórption und Assim ilation des Eisens. G ibt m an 
jungen, eisenfrei em ahrten  R a tten  Ferri- oder Ferroehlorid, Ferrosulfat, so w ird es zu 
Hamoglobin assimiliert, geringere W rkg. zeigen Fleisch, Sałat, E ido tter; yersehwindende 
Wrkg. Hamoglobin. Beifiitterung yon Citronen-, Wein- u. Ameisensaure w irk t hem- 
mend auf den Fe-Ansatz, weniger Milch- u. Essigsaure. Subeutan injiziertes F e wurde 
in  keiner Form ' zur Hamoglobinbldg. yerw andt. —1 Beim Menschen bew irkt einmalige
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reiehliche Zufuhr ais FeCl3, F eS 0 4, Ferro lak ta t, sowie in  Yegetabilien Eisenansatz. 
Die Resorption erfolgt wohl in  allon Fal len ais Ferrosalz. Bei Zufuhr von Hamoglobin 
oder Fe-Salzen m it Milch- oder Citronensaure wird alles F e ausgeschieden. Die iiber- 
sehiissigen organ. Sauren bilden wohl n ich t angreifbare Komplessalzc. —  P er os ver- 
abreichtes Ferrocyankalium  wird zu 2,2—3,6%  im H arn  ais Ferricyanwasserstoff- 
verb. ausgeschieden; subcutan injiziertes erscheint binnen 24 Stdn. zu 92%  im H am .
— M it den neuen, verbesserten Methoden des Fe-Nachweises laBt sich annehmen, 
daB im H am  normalerweise kein Fe ausgeschieden wird. D er Weg des interm ediaren 
Fe-Stoffwechsels is t noch unbekannt. Die Theorie, nach der anorgan. Fe-Salze eine 
Reizwrkg. auf die blutbildenden Organe ausiiben, laBt sich wohl n ich t langer aufrecht 
erhalten. (Ztschr. Tierzuchtung. R . B. Tierzuchtung u. Ziichtungsbiologie 17. 245 
bis 302. Febr. 1930. Berlin, Landwirtschaftl. Hochschule.) Ch. S c h m id t .

Max Wislmofsky und Charles S. Byron, Kohlehydratstoffwechsel bei Akromegalie. 
Bei Akromegalie wird haufig Glykosurie beobachtet, die einerseits einen echten Dia- 
betes, andererseits H ypophyseniiberfunktion bedeuten kann. Vff. sind der Ansicht, 
daB fiir die diabet. N a tu r der yorhandenen Glueosurie der Befund in  Anspruch ge- 
nommen werden kann, daB nach Zuckerbelastung keine Erhohung des respirator. 
Q uotienten ein tritt. (Journ . Lab. clin. Med. 15. 216—20. Dez. 1929. Brooklyn, New 
York, D iabet. Clin. of the Jew ish Hosp.) M e i e r .

Albert Carruthers, Untersuchung iiber die Beziehung zwischen der Milchsaure und den 
Kohlehydraten im  isolierten Lebergewebe. Leberschnitte der hungernden R a tte  werden in 
Phosphat gepufferter Ringerlósung auf einem K ork befestigt, mehrere S tdn. in 0 2-Atmo- 
sphare von Zeit zu Zeit geschuttelt. Hinzufiigung von Milchsaure fiih rt un ter diesen 
U m standen zu keiner Zunahme des Glykogens oder der 1. K ohlehydrate in der Leber. 
(Chinese Journ . Physiol. 4. 65— 70. Febr. 1930. Peiping, Union Med. College. Dep. of
Biochem.) M e i e r .

R. Keller, Z ur Saureproduktion des Magens. Auf G rund verseliiedenseitiger 
histolog., chem. u. elektroanalyt. Unterss. kom m t Vf. zu dem ScliluB, daB in  der Magen- 
w and elektrolyt. Vorgange wahrend der Saureproduktion mitwirken, u. daB die Beleg- 
zellen ais Zentren der Saureproduktion anzusprechen sind, trotzdem  ihre Grundmasse 
sich auffallig durch ihre Alkalescenz von den Nachbarzellen abhebt. Es soli wahrend 
der Verdauung ein Stromgefalle: M ageninhalt-Belegzellen-Blutkreislauf der Magen- 
w and in  R ichtung des positiyen Stromes erfolgen. (Biochem. Ztschr. 214. 395— 400.
1929. Prag.) P a a l .

O. Meyerhof, R . Mc Cullagh und W. Schulz, Neue Versuche iiber den calorischen 
Quolienten der Milchsaure im  Mus/cel. Der calor. Quotient der Milchsaure (gcal. pro 1 g 
anaerob im Muskel auftretende Milchsaure) wurde neu bestim m t. Einzelheiten iiber 
die Versuchsanordnung, Milehsaurebest. u. Warmemessung s. im  Original. —  Die 
stiindliche anaerobe Ruhewarmebldg. bleibt lange Zeit hindurch konstant, sowohl 
bei n icht gereizten wie bei yorher gereizten Muskeln. In  zerschnittener M uskulatur 
is t der Q uotient bedeutend verkleinert, wenn die Milchsaure in  die umgebende Lsg. 
(Phosphatpuffer) ubertreten kann; in  fortgeschrittener Ruheanaerobiose is t der Q uotient 
ebenfalls herabgesetzt, wenn auch nicht so stark , wie fruher angenommen, wahrend 
bei der S tarre m it hoherem Milchsauremaximum (Coffeinstarre) die Verkleinenmg 
des Q uotienten eher noch groBer ist. Im  einzelnen wurden fiir den calor. Q uotienten 
folgende W erte gefunden: Zu Anfang der Ermiidung zwischen 360 u. 395 cal., bei 
fortgeschrittener Anaerobiose ohne A u stritt der Milchsaure aus dem Muskel im M ittel 
345 cal., bei ihrem A ustritt 300 cal., bei Coffeinstarre 280 cal., in  zerschnittener M usku
la tu r bis zur Bldg. von 0,5— 0,7%  Milchsaure (der ersten H alfte des praform ierten 
Glykogens) 300 cal., m it Ubergang der Milchsaure in  Phosphatlsg. 240 cal. Fehlerbreite 
± 1 0 % . (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 230— 48. 1930. Berlin-Dahlem, K aiser Wilh.- 
In s t. f. Biologie.) LOHMANN.

E. Geiger, Mobilisierung des Muskelglylcogens durch Adrenalin und die Besynthese 
der Muskelmilchsdure in  der Leber. (Vgl. C. 1929. I I .  1935.) In  der Zeit von Ende 
November bis Anfang F ebruar is t der Glykogengeh. der beiden Gastrocnemien beim 
Frosch fas t vollkommen gleich. Es wurde der Glykogengeh. des einen Muskels be
stim m t, dem Frosch 0,1 ccm einer l% ig . Adrenalinlsg. in jiziert u . nach 3— 4 Stdn. 
der Glykogengeh. des anderen Muskels festgestellt. D urch das Adrenalin war ste ts 
Glykogen mobilisiert worden; diese Glykogenverminderung is t unabhangig von der 
Leber, denn entleberte Frósche reagierten ebenso. —  A drenalininjektionen bewirken 
bei leberlosen Froschen keine Glykosurie, wohl aber eine Zunahme der H am m ilchsaure;
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un ter Adrenalinwrkg. wird in  isoliort durchstrom ten Hunde- u. Froschschenkel- 
p raparaten  die Zuckerabgabe n ich t erhoht, wohl aber n im m t die M ilchsaureabgabe zu. 
A drenalin bew irkt also einen A bbau des Muskelglykogens in Milchsaure; in  der Leber 
findet Resynthese zu Glykogen a ta tt. (Biochem. Ztschr. 223. 190—204. 5/7. 1930. 
Pćcs, Pharm akolog. In s t. Univ.) W ADEHN.

Carl Bachem, Sammelreferat aus dem Oebiete der Pharmakologie (Oktober bis 
Dezember 1929). Fortsetzung von G. 1930. I . 2446. (Ztrbl. inn. Med. 51. 177—83. 
193—200. 1930. Bonn.) P f l u c k e .

Pietro-Maria Niccolini, Beilrag zum Studium  der Pharmakologie seltener E r den. 
Praseodym. PrCl3 is t in der Konz. 1,515%  isoton.; die W rkg. auf EiweiB charakteri- 
s ie rt es ais Adstringens u. K austikum . Auf pflanzl. u. tier. Oxydasen wirken Konzz. 
Y o n  1: 2000— 1: 20 000. Auf Param acien 1 : 200 000, auf Hefen 1: 200— 1: 2000, auf 
B akterien 1: 200— 1: 2000. Die Vergiftungserscheinungen sind uncharakterist., die 
kleinste todliche Dosis fiir Frosche 2°/0Uig., fiir weiBe Mause 1— l,5 % 0ig, Kaninchen
0,04—0,33% oig. Lsg.; Leber u. N ieren sind besonders s ta rk  betroffen. Die Ausscheidung 
erfolgt langsam. Die B lutgerinnbarkeit w ird verzógort, dieser ProzeB is t reversibel. 
Die Zahl der roten B lutkorperchen im Kreislauf wird gesteigcrt, auch t r i t t  eine maBige 
Leukocytose ein. H crztatigkeit w ird herabgesetzt, bei der Konz. 1: 200 kom m t cs 
zum H erzstillstand. D er B lutdruck sinkt zuerst langsam, spater starker. Die A tmung 
w ird n ich t nennenswert beeinfluBt, ebensowenig zentrales u. peripheres Nervensystem. 
D ie K o n trak tilita t g la tte r M uskulatur w ird gesteigert, gestreifte M uskulatur is t bei 
haherem  Tonus weniger erregbar. (Ar. In t. Pharm acodynam ie Thćrapie 37. 199—240. 
1930. Florenz, Is t. Farm acol.) S c h n it z e r .

Walter Obst, Interessanie sanitare Edelmełallwirkungen. I I . Oold. (I. vgl. C. 1930. 
IL  92.) U bersichtsreferat. (D tsch. Goldschmiede-Ztg. 33. 203—04. 3/5. 1930. Altona- 
Bahrenfeld. F r a n k .

Nathan B. Eddy, Der E in flup  wiederholter Anwendung von Didthylbarbitursaure 
■und von Cyclohezenylathylbarbilursaure. Vf. h a t den EinfluB von 15, 20 u. 25%  der 
letalen  Dosis von Barbital (42 mg/kg) auf K atzen untersucht. E s zeigtc sich kein 
wesentlicher U nterschied in  den ersten W rkgg. u . den spateren, obwohl die In jektionen 
langere Zeit taglich yorgenommen w urden. Anfangs wurde ein geringer Hiiufungs- 
effekt beobachtet. Auch Phanodorm  blieb in  seiner W irksam keit gleich, ohne zunachst 
einen Cumulationseffekt zu bewirken. (Jou rn . Pharm acol. exp. Therapeutics 37. 
261— 71. 1929.) ZlMMERMANN.

James C. Munch und W. Allen Deckert, Der Bioversuch von Epinephrin-Procain- 
gemischen. D ureh Vergleieh der B lutdrucksteigerung, dio durch eine Reihe von Procain- 
Epinephrininjektionen hervorgerufen wird, m it der einer yorangehenden Serie Yon 
Standardepinephrininjektionen is t es moglich, diese Gemisclie nach der Epinephrin- 
methode der U. S. P . X . zu untersuchen. E ine Reihe nacheinander folgender In jektionen 
von Lsgg., enthaltend 100— 1000 Tle. Procain auf 1 T l. Epinephrin steigert die B lut- 
druekrk. des Epinephrins dieser Lsg. u. in Standardepinephrin w ahrend der ersten 
Stunde. H ierauf verschwindet die potenzierendc W rkg. (Journ . Amer. pharm ac. 
Assoc. 19. 354—56. A pril 1930.) S c h ó n f e l d .

James C. Munch und Walter H. Hartung, Aminoalkohole. 3. Steigerung der 
blutdrucksteigernden Wirkung von E pinephrin durch Arylpropanolamine. (Vgl. C. 1929.
I I .  1403 u. vorst. Ref.) E s wurde der EinfluB von Phenylalhanolamin, Diphenyl- 
athanolamin, Ephedrinsulfat, Phenylpropanolamin, p-Methylphenylpropanolamin, p-Oxy- 
phenylpropanolamui u. Phenylbulanolamin auf die BlutdruckTk. von Epinephrin  
(Hunde, intraYenose Injektionen in die Femoralvene) untersucht. Phenyl-, p-Oxy- 
u. p-M ethylphenylpropanolamin u. Ephedrin potenzieren in  Dosen yon 1— 3 mg pro kg. 
die B lutdruckw rkg. von Epinephrin . Homologe Alkohole m it langerer oder kiirzerer 
aliphat. K ette  (Phenylbutanol- u. Phenylpentanolamin) zeigen diese W rkg. nicht. 
Dosen von 1—3 mg haben die blutdrucksteigernde W rkg. Y o n  E pinephrin um  das 
zweifache gesteigert. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 356— 61. A pril 1930.) ScHÓNF.

M. L. Tainter und M. A. Seidenfeld, Beitrag zur Wirkung von Erioeomin, eines 
Beslandteils von Eriocoma floribunda. D as von C o lin  (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 857) beschriebene 
Erioeomin h a t bei intraven5ser In jek tion  keine W rkg. auf den B lutdruck, ausgenommen 
bei letalen Mengen. Ebensowenig konnte eine erregende W rkg. auf die g la tten  Muskeln 
festgestellt werden. Es reagiert neu tral u. ru f t keine H amolyse herYor. E s h a t keine 
blutstillende W rkg. bei U terusblutungen. (Jou rn . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 229—30. 
Marz 1930.) SCHÓNFELD.



1724 E 5. T ie r p h y s io l o g ie . 1930. II.

M. Koclimann, Zur Prufung und Beurteilung einigcr neuer Lokalanasthetika. 
Fólgende Lokalanasthetika: Percain (tx-Butyloxycinchoiwisaurediathylathyleiuliamid-
chlorhydrat., Ciba), P rapara t N r. 1112 (aus der Kokainreihe; Ciba) u. S. F . 147 (N-D i- 
athyUeucinol-p-aminobenzoesatireeslcr gebunden an  M ethansulfonsaure; Sandoz) wurden 
pharmakolog. charakterisiert. Dazu wurden die Grenzkonzz. bestim m t, die am motor, 
u. sensiblen Froschnerven u. an der Cornea des Kaninchens gerade Anasthesie heryor- 
riefen. D ann wurde die letale Dosis am Meerschweinchen erm ittelt. Ferner wurde 
die Zcrstorbarkeit der A nasthetica durch die Gewebe studiert, indem die spontane 
Erliolung von Froschherzen, die m it den Giften behandelt waren, beobaehtet wurde. 
Zum ScliluB wurde die Einw. der Lokalaniisthetica auf die Gefafiweite des L a v e n - 
TRENDELENBURGschen Praparates gepriift. Die Yerss. zeigten, daB sich  das Perkain 
besonders ais Oberflachenanastheticum eignet, wahrend S. F . 147 dem Novokain 
gegeniiber keine Vorziige besitzt. P rap a ra t N r. 1112 is t nach Vf. den anderen A nastheticis 
iiberlegen. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 1 5 1 . 100— 105. Ju n i 1930. Halle, Pharm akol. 
In s t. d. U niv.) M a h n .

II. N. Dimitrijević, Der Bljitzuckerspiegel im  Pemoctonschlafe. Vf. fand die 
W irkungsbreite des Pernoctons bei dem von i Inn verwandten Kaninchen etwas geringer, 
ais sonst angegeben wird. Die narkot. wirksame Pernoctondosis erhóht in fas t allen 
Fallen den Blutzuckerspiegel etwas. Adrenalinhyperglykamic w ird durch Pernocton 
kaum  beeinfluBt, Insulinhypoglykamie w ird anscheinend zeitlich etwas verlangert. 
Die leichte Pernoctonhyperglykamie w ird durch Ergotam in, das allein geringe Hypo- 
glykamie erzeugt, nicht aufgehoben. Die hyperglykam. W rkg. wird vom Vf. durch 
die narkot. Einw. des Pernoctons auf die H em m ungsapparate im H irnstam m  erklart. 
(Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 1 5 1 . 91— 99. Jun i 1930. Belgrad, Pharm akol. In s t. 
d. Univ.) Ma h Ń.

Selling Brill, Wirkung von N a-A m ytal a u f die llyperglykam ie nach Morphin. 
W urde H unden 50 mg pro kg Kórpergewicht N a-A m ytal in traperitoneal injiziert, 
so w ar die einer M orphiuminjektion (10 mg pro kg) folgende H yperglykam ie erlieblich 
geringer ais nach Morphium allein. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 2 7 . 265—67. 1930. 
U n ir. of Pennsylvania, D epartm . of Res. Surgery a. Surgery [Div. B.].) W a d e h m .

Walter Mehl, Addition der Wirkung von einigen Analeplicis zu Medinal. (Vgl. 
C. 1 9 2 9 . I I .  1710.) Die Verss. uber die Veranderung der tox. Dosis von Analepticis 
durch kleine Gaben von Medinal zeigten folgendes: Die tox. Dosis von Coffein bleibt 
durch Medinal unbeeinfluBt, die von Camphogen wird herabgesetzt u. die von Cardiazol 
erheblich gesteigert. Medinal w irkt also fiir das Cardiazol in  weitem AusmaBe ais 
A ntagonist, fiir das Camphogen in geringerer Ausdehnung ais Śynergist. Ais Versuchs- 
tiere dienten weifie R atten , ais T est fiir die Unterss. wurde der eintretende Tod benutzt. 
(Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 1 5 1 . 41— 18. Ju n i 1930. GieBen, Pharm akol. In s t. 
d. Univ.) M a h n .

Fritz Herzog und Heinrich Schwarz, t)ber die W irkung des Strophanthins im  
Fieber. Bei fiebernden K atzen u. Kaninchen (W armestich) bewirken im Gegensatz 
zu n. Tieren erst wesentlich hohere Strophanthinkonzz. (bis iiber 100%) H erzstillstand. 
Die Erhohung der letalen Dosis is t n ich t durch erhohte A nsprechbarkeit des Herzens 
bedingt, da der H erzstillstand am H erz-Lungenpraparat fiebernder Tiere bereits durch 
die gleiche geringe Dosis erfolgt, die beim isolierten Herzen n. Tiere w irksam ist. Vff. 
fuhren diese Erhohung der letalen Dosis beim Gesam ttier auf eine erhohte Zuriick- 
haltung des S trophanthins durch die Gewebe zuriick. —  Die U nw irksam keit der iiblichen 
geringen Digitalisdosis bei fieberhaften Herzzustanden deuten sie im gleichen Sinne. 
(Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 1 5 1 . 12—21. Ju n i 1930. Heidelberg, Soc. Sanatorium  
,,Speyershof“ .) M a h n .

— , Die heimtot-ende W irkung des „Dinwlil-Dannantiseptikunis. B ericht iiber die 
bakteriolog. Prufung eines von den D imollaboratorien hergestellten Darmdesinfieiens. 
Genaue Zus. des Muskels w ird n ich t angegeben. Tox. Symptome treten  bei Tieren 
erst in hohen Dosen auf. Die keim totende W rkg. gegeniiber pathogenen D arm bakterien 
istgroB, T o tung in  Verdtinnung 1: 7000 in  15 Min. (Lancet 2 1 8 . 414. 22/2.1930.) M e i e r .

A. D. Hirsehfelder und H. N. Wright, Reaktion zwischen Antiseptikum  und  
Protein und die A k tM ta t des adsorbierten Antiseptikunis. E ieralbum in adsorbiert in  
Konzz. von 0,3 u. 1%  bei pn =  7,5 K rystallviolett, B rillan tgrun  u. M alachitgriin; 
die W erte 1/AT der FREUNDLlCHschen Adsorptionsisotherme sind fiir die 3 Farbstoffe 
in  der angegebenen Reihenfolge: 0,83; 0,57 u . 0,25. — D er adsorbierte A nteil des Anti- 
septikum s besitzt nu r einen Teil der A k tiv ita t, die er in  freiem Z ustand haben wurde.
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(Proceed. Soc. cxp. Biol. Med. 26. 787—89. 1929. Univ. of Minnesota, Deparm. of
Pharm acol.) WADEHN,

M. H. Ebert, Diehisłologischen Veranderungen nach eimnaliger Salvarsanapplikation 
in  der Haui. (Arcli. D erm at. Syphilis 158. 365—77. 1929. Ziirich, Univ.) F r a n k .

Egon Griinberger, Beitrag zur Behandlung von Krcislauferkrankungen und 
Bronchiliden m it Coramin. Coramin erwics sich ais zuverlassiges Kreislauf- u. Atmungs- 
stim ulans. (Med. K linik 25. 1745— 46. 1929. W ien.) F r a N k .

P. Wiemer, Gefaflwirkungen von Natriumsulfidlosungen am iiberlebenden Warm- 
bliiterherzen. Auf Kaninchenherzen w irkt Na-Sulfid in Konzz. von 10~s— 10~12 durch- 
fluBbeschleunigend. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 151. 33—36. Ju n i 1930. Leipzig, 
Med. Univ.-Klin.) M a h x .

A. Christomanos, Zur Pharmakologie einiger Yerwandten des Camphers. U nter- 
sucht wurden Lsgg. des Camphenilylamins (I), farbloses, eigenartig riechendes Ol, 
(0,8: 1000) u. des Chlorhydrates, wciBes, schwach saures, in W. 11. Pulver (1: 1000), 
u. des co-Acetjdcamphens (II), intensiv riechendes Ol (0,416: 1000) in Froschringerlsg. 
Das isolierte H erz mannlicher Tem porarien wird durch diese Konzz. gelahm t, wahrend 
verd. Lsgg. nur hcmmend bzw. gar n icht wirken. Camphenilylamin allein w irk t in

I
C H  — C H — C < C H ,  ^  c h , — C H - C c g g

CII,
i

11 CH,
i

CH,— CH— C— CH— NHS C H ,— CH— C = C II— C O -C I I3
gesatt. Lsg. auf K olikultur bactericid. Auf B lutegelm uskulatur tiben alle drei Verbb. 
eine tonuserhóhende u. -erregende W rkg. aus. In jektion  des Chlorhydrates von I  in 
den Bauchlym phsack von Fróschen bew irkt Atemlahmung. Letale Dosis 0,26 mg 
pro g Froseh. Nach subcutaner In jek tion  derselben Verb. t r i t t  bei weiBen Miiusen 
todliche Dyspnoe ein. Letale Dosis 0,17 mg pro g Maus. 2— 4 mg des Chlorhydrates, 
intravenós injiziert, bewirken beim Kaninchen eine kleine B lutdrucksteigerung, groBere 
Dosen boi K aninchen u. K atzen starkę voriibergehende B lutdrucksenkung. 50 mg 
auf 2,3 kg schweres Kaninchen wirken un ter A temlahmung tódlich. (Arch. exp. Pathol. 
Pharm akol. 151. 37— 40. Ju n i 1930. Berlin, Pharm akol. In s t. d. Univ.) Ma h n .

Giinther Budelmann, Die Wirkung des Alkohols a u f das Gefdfisystem. K unstlich 
durchstróm te Hundeniere u. iiberlebende H undcextrcm itat reagierten auf kleine Gaben 
Methanol u. A. (0,06 —0,2 g Alkohol pro 100 g B lu t +  Organ) im Sinne einer GefaB- 
verengerung. Im  gleichen Sinne reagierte auch kunstlich durchstróm te Froschniere 
bei Anwendung einer l°/ooig- Alkohollsg. Dagegen zeigte die yon der Vena portae 
kunstlich durchstróm te Hundeleber nach Alkoholzusatz weder arteriellen B lutdruck- 
anstieg, noch verlangsam tc Durchstrómungsgeschwindigkeit. Die Verss. ergaben 
also, daB kleine Alkoholmengen direk t auf das periphere GefaBsystem im  Sinne einer 
Verengerung wirken, u. daB die GefaBkontraktion im wesentlichen im arteriellen Strom- 
gebiet sta ttfindet. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 151. 65—75. Ju n i 1930. H am burg, 
Pharm akol. In s t. d. Univ., Allgem. K rankenhaus St. Georg.) M ahn\

Felis Bascll und Hans Mautner, Ezperimentelle Beitrage zur Lehre von der Re- 
sorption. N ach einer Methode von Ca r i  wurde aus dem Fiillungszustande von R atten- 
magen u. -darm  nach Verabreichung bestim m ter Flussigkeitsmengen Resorption u. 
Sekretion des Y erdauungstraktus un ter dem EinfluB von Giften des autonom en Nerven- 
systems stud iert. N ach Atropin, Adrenalin, Ergotamin u. ihren verschiedenen Kombi- 
nationen is t der Magen ste ts starker gefiillt ais bei K ontrolltieren. Pilocarpin ergibt 
wechselnde Befunde, gleichzeitig is t zu beobachten, daB R atten  Pilocarpin sehr schlecht 
vertragen, u. daB Pilocarpin D iarrhóen erzeugt. Die K om bination Pilocarpin +  Ergo
tam in fiihrt ste ts  zu rascher Magenentleerung u. sehr starker Fiillung des Diinndarms. 
Pilocarpin -f  Adrenalin fiihrt zu schweren K ram pfen u. sehr oft zu rasch eintretendem  
Tode. Paparerin  fiihrt zu langer Verweildauer im Magen. Yerss. m it verschieden 
konz. Salzlsgg. zeigen, daB hyper- u. hypoton. (dest. W .) Lsgg. sehlechter resorbiert 
werden ais physiol. Koehsalzlsgg. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 151. 76— 90. Ju n i 
1930. Wien, Pharm akol. In s t. d. Univ.) M a h n .

G. Ganter u n d  A. Schretzenmayr, Uber den Mechanismus der Histaminwirkung  
beim Uunde. Ablehnung der Lungensperrentheorie und- der Lebersperrentheorie. (Vgl. 
C. 1 9 3 0 .1. 2123.3459.) (Arch. ex p . Pathol. Pharm akol. 151. 49— 64. Ju n i 1930. Rostock, 
Med. Univ.-Poliklin.) M a h n .
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G. Giemsa, U ber chemotherapeutische Słudien m it einer neuen, fiir  die Behandlung 
der Schlafkrankheit und anderer Trypanosen aussichtsreićhen Benzolarsinsaure („ Arsen- 
praparat 4002"). Verss. an  Mausen: V ertragen werden 5 g pro kg Maus, w irksam  sind  
bei Nagana 300—500 mg pro kg, bei Dourine 500 mg pro kg, bei Schlafkrankheit (Tryp. 
rhodesiense) 250 mg pro kg. K aninchen yertragen 500 mg pro kg, gróBere Tiere (H unde, 
Hammel) 100 mg pro kg. Nach der B ehandlung kom m t es zu einem raschen Zerfall 
der Trypanosom en, K ern u . Protoplasm a werden d irek t angegriffen. Yerss. m it U ltra- 
filtration  zeigten, daB l/3 des intrayenos injizierten P rapara ts  im  B lu t molekular gel. 
ist. Bei Kaninchensyphilis wurde gute W rkg. beobachtet; Yerss. an  naganakranken 
H unden u. am  Hammel ftihrten zur Heilung. (Arch. Sehiffs- u . Tropen-Hygiene 33. 
Beiheft N r. 3. 129— 145. 1929. H am burg, T ropeninst. Sep.) ScHNITZER.

Justus C. Ward, Thalliumvergiftuntjen bei Schafen. Vf. untersuchte die G iftigkeit 
der ais R atteng ift yerbreiteten Tl-Salze fiir Schafe. Letale Dosis 25 mg/kg. Das T l 
kann aus der Leber u. Niere der getoteten Schafe restlos isoliert werden, der Tod is t 
auf A tmungsstorungen zuriiekzufuhren. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 556— 59. 
Ju n i 1930.) S c h o n f e l d .

M agnus Cohn, Beitrag zur Toxikologie von ąuecksilberdibenzoesaurem Natrium. 
und Kalium. Quecksilberdibenzoesaures N a u. K  erwiesen sich wesentlich giftiger 
ais bisher angegeben; 0,25 g pro kg fiihrten bei K aninchen innerhalb einiger S tunden 
den Tod herbei. In  den H arnkanalchen der N ieren derart yergifteter Tiere w aren 
Zeichen akuter E n ta rtu n g  (Nephrose) zu beobachten. (Ztschr. ges. exp. Medizin 71. 
370— 77. 14/5. 1930. G óttingen, Chirurg. U niv.-K lin.) W a d e h n .

Erhard Glaser und s. Frisch, E in  Beitrag zur K enntnis der Wirkung technisch 
und hygienisch wichtiger Gase und Dampfe au f den Organismus. U ber gebromte Kohlen- 
wasserstoffe der Fettreihe. (Vgl. C. 1929. I .  413.) Von den vielfach verwendeten ge- 
brom ten KW -stoffen wurde bei subcutaner In jek tion  Tetrabromathan 6-mal, A thylm - 
bromid 4-mal, Methylbromid 7-mal giftiger ais Athylbromid gefunden. Bei der Best. der 
Giftigkeit durch E inatm en erwies sich Tetrabrom athan ais ungiftig, A thylenbrom id u. 
M ethylbromid ais etw a 8-mal giftiger ais A thylbrom id. Bei der Priifung auf Gefahrlich- 
keit bei freier Y erdunstung erwies sich A thylbrom id m it Riicksicht auf seine groBe 
Fliichtigkeit ais m ehr ais doppelt so gefahrlich, ais das 8-mal giftigere A thylenbrom id. 
Methylbromid is t demgegeniiber noch ungleich gefahrlicher, so daB beim A rbeiten m it 
letzterem  die weitestgehenden VorsichtsmaBregeln geboten sind. Bei der E inatm ung 
von Athylenbromid u. M ethylbromid wirken pranarkot. Dosen bereits letal, bei allcn 
Substanzen wurden kurze Zeit groBere Konzz. besser yertragen, ais langdauem de 
niedrige Konzz. M ethylbromid w irk t rascher, die Giftwrkg. des A thylenbromids is t 
jedoch nachhaltiger. Die Verss. wurden an  Mausen, K atzen, K aninchen u. Meer- 
schweinchen durchgefuhrt. (Arch. Hygiene 101. 48— 64. Wien, Univ.) F r a n k .

Hamilton H. Anderson und Chauncey D. Leake, Die Giftwirkung von Acetarson 
(Stovarsol) und seiner Calcium- und Natriumsalze bei peroraler Verabfolgung bei Kaninchen 
und Katzen. Die kleinste todliche Dosis yon Acetarson (L i l l y ) liegt zwischen 125 
u. 175 mg pro kg bei K atzen u. K aninchen. Die Ca- u . Na-Salze sind etwa yon gleicher 
Giftigkeit. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 267—70.1930. San Francisco, Pharm acol. 
Lab. U niy. California Med. School.) W a d e h n .

Otto GeBner, U ber das Gift der Ringelnatter (Tropidonotus natrix). I I .  M itt. 
Pharmakologische Wirkungen von Blut, Speichel- und Analdriisensekret sowie Organ- 
extrakten; Vergleich m it Kreuzotterblut und -giftdriisensekret (Berustoxin). (I. Vgl. C. 1928.
I I .  468.) R ingelnatterb lu t u. -serum bewirken beim K altb lu ter teilweise erst nach 
langerer Łatenz u. ausgesprochenen Frequenz- u. U berleitungsstorungen H erzstillstand 
m it m axim aler u. irreversibler K on trak tu r. Am isolierten H erz von Froschen, K ro ten 
(Bufoniden) u. Krótenfróschen (Pelobatiden) is t R ingelnatterb lu t qualita tiv  u. auch 
annahem d q u an tita tiy  gleich wirksam, dagegen unwirksam am  R ingelnatter- u. Kreuz- 
otterherz. Das B lut, auf die AuBenwand von Froschherzen gebracht, w irk t n icht 
kontrahierend. Ringelnatterserum  (bis 1: 100 m it R inger gemischt) ham olysiert R inder- 
blutkorperchen. Das herzwirksame P rinzip  des Blutes bzw. Serums w ird durch E r
hitzen auf 56° u. durch ultrayiolette B estrahlung inak tiv iert, dialysiert aber n ich t oder 
nur sehr schlecht. Dieser wirksame Anteil des B lutes is t in  Chlf., A. u . konz. A. unl., 
in verd. A. schlechter 1. ais in  W. Diese chem. u. physiol. Eigg. weisen also auf einen 
saponinartigen C harakter des herzwirksamen Anteils hin. Sekrete der Ringelnatter- 
speicheldrusen, der Giftdruse, der Analdriise (,,S tinksaft“ ) u. E s tra k te  yerschiedener 
Organe (Herz, Leber, Niere, Geschlechtsdriise) erzeugten am Herzen keine K ontrak tur,
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sondern in  schwachen Konzz. positive, in  hoheren Konzz. negatiye Inotrop ie  u . durch 
R inger g u t aufzuhebenden Stillstand in D iastole oder in ,,M itteIstellung“ . KLreuzotter- 
b lu t (Vipera berus) en thalt gleichfalls, aber in geringerer Konz. ais Ringelnatterblut 
eine am  isolierten Froschherzen irreversible K on trak tu r erzeugende Substanz. Das 
G iftdriisensekret (Berustoxin) bewirkte keine H erzkontraktur, sondern nach all- 
mahlieher Abnahme von Systole u. Diastole irreversiblen Stillstand in „M ittelsteUung“ 
oder Diastole. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 151. 22—32. Ju n i 1930. Marburg, 
Pharm akol. In s t. d. Univ.) M a h n .

K . B. Lehmann, Futterungsrersuche m it und ohne Saccharin an Mausepaaren, 
zugleich ein Beitrag zum  Studium  der Frage minimaler Oijtwirkung. Beweis fiir die Un- 
schadlichkeit selbst unverniinftig groCer Saccharindosen fu r die Maus. (Arch. Hygiene 
101. 39— 47. Wiirzburg, Univ.) F r a n k .

Georg Lockemann, Chemisćhe Untersucliungen zur Haffkrankheit. Beitrage zur 
Beurteilung der Arsenhypothese. (Vgl. C. 1928. I I .  790.) W eder in  der auf der Wasser- 
oberflache des Frischen H affs lagem den L uft, noch in dem aus As-haltigem Schlamm 
u. As-haltigen Algen des Frischen H affs sich entwickelnden Faulnisgasen konnte As, 
auch n ieh t in  Spuren, nachgewiesen werden. Dasselbe g ilt von der durch Haffwasser 
geleiteten L uft. Die Angaben von JuCKENACK u. B r u n i n g  (C. 1926. I I .  1311), wonach 
im  Haffwasser fliichtige organ. As-Verbb. yorhanden sind, beruh t auf einem Vers.- 
Fehler. Die As-Hypothese liiBt sich n ieh t aufrecht erhalten. Die E ntstehung der H aff
krankheit is t wahrscheinlich auf die Bldg. bestim m ter Umsetzungsprodd. in  den aus 
den Kónigsberger Abwassern stam m enden organ. Abfallstoffen zuruckzufiihren, u. 
auf deren Aufnahme, vielleicht auch weitere Umbldg. durch die Aale, welche ihrer- 
seits das so entstandene G ift auf den Mensehen beim GenuB iibertragen. (Biochem. 
Z tsehr. 207. 194—216. 1929. Berlin, In s t. R o b e r t  K o c h .) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Heinrich Marzell, Die deutschen Namen der einheimischen Heilpflanzen. (H eil-  

G ew urz-Pflanzen  13. 35— 42. 2/6. 1930. G unzenhauscn .) Gr im m e .
G. K. Kreyer, Ertragshohe und Drogengualitat im  Arzneipflanzenbau. Kritische 

Untersuchungen. Die Verss. zeitigten im E inklang m it den Angaben des Schrifttum s 
das Ergebnis, daB S tandort u. Dungung von entscheidendem Einflusse auf die E rtrags- 
hohe u. den Geh. an wirksamen Bestandteilen von Arzneipflanzen sein konnen. (Heil- 
Gewiirz-Pflanzen 13. 1—23. 2/6. 1930. Leningrad.) GRIMME.

O. Dafert und Hans Łowy, Der Mangangehalt des Bodens und sein E influft a u f 
die Entwicklung ron Digitalis purpurea L. In  Sandkulturen bewirkte ein steigender 
Mn-Zusatz Ernteverm ehrung u. Zunahme der physiolog. W irksamkeit. Bei naturlichem  
Boden lieBen sich Einflusse zwischen Mn-Geh. u. E m teertrag  usw. n ieht feststellen. 
(Heil-Gewiirz-Pflanzen 13. 23— 26. 2/6. 1930.) G r im m e .

Ruby Hirose und H. A. Langenhan, Eine pharmazeutische Studie ron H ydrastis 
canadensis. Vff. berichten iiber die U nters. einer gróOeren Anzahl Hydrastis-M uster. 
U ntersucht wurde der Alkaloid- u. Aschengeh. der Pflanze, des Rhizoms u. der W urzel. 
Das Rhizom is t reicher an  Alkaloid ais die W urzel, das V erhaltnis variiert aber stark . 
Auch der Aschengeh. u. der Geh. an  saureunl. Asehe zeigt groBe Schwankungen. Im  
D urchschnitt enthielten die H ydrastis-M uster 3,02%  Alkaloid (2— 12 Jah re  alte  
Pflanzen). Beim Trocknen von gepulvertem H ydrastis bei h6heren Tempp. tra ten  
sehr groBe A lkaloidverluste ein; selbst bei 35° gingen 10— 20%  Alkaloide yerloren. 
Die hSchste Trocknungstem p. liegt also w eit u n te r 35°. (Journ . Amer. pharm ae. 
Assoc. 19. 449— 58. Mai 1930. W ashington, Univ. Pharm . In s t.) ScHONFELD.

Adelia Mccrea, Marubiingehalt ron Marubium mlgare aus europaischer und  
amerikanischer Saat. E s wurden Topfverss. m it franzos. (I), deutscher (II) u. ameri- 
kan. ( I I I )  S a a t ausgefiihrt; die Bliiten wiesen folgenden jlarubiingeh. auf: I  0,34% ,
I I  1,00%, I I I  0,47% . (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 231. Marz 1930.) ScHONFELD.

George Ewe, Mełhylenblau U. S . P . ais ein Fallungsmittel fi ir  irisches Moos. 
E in E x trak t yon irischem Moos g ib t m it M ethylenblau einen dunkelblauen Nd. Der 
Nd. is t fa s t unl. in W . U m gekehrt kann m an m it einem E x tra k t von irischem Moos 
M ethylenblau aus der Lsg. fa s t restlos entfernen. D ie Asche von irischem Moos reagiert 
n ieht m it M ethylenblau, die R k. is t also an eine organ. Komponento des E x trak ts  
gebunden. Zur vollstandigen Ausfallung von 25 ecm E x trak t, en thaltend 0,105 g 
Trockenriickstand sind 0,120— 0,125 g M ethylenblau erforderlich. 1 g E x tra k t (Troeken-
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riickstand) erfordert also 1,17 g M ethylenblau. In  der Siedehitze erforderten 0,105 g 
Trockenriiekstand 0,135—0,137 g M ethylenblau zur Fallung; das Ende der T itration  
is t geniigend scharf. In  Ggw. anderer H arzestrak te  (Traganth usw.) erhalt m an einen 
viel feineren Nd., ais bei E xtrak ten , die nu r irisches Moos enthalten ; die ubrigen H arze 
u. Gummistoffe werden aber durch M ethylenblau n icht ausgeschieden. Demnach 
konnte m an Methylenblau zur Priifung von irischem Moos yerwenden. (Journ . Amer. 
pharm ac. Assoc. 1 9 . 568— 70. Ju n i 1930. Boston, Mass.) S c h o n f e l d .

Jo h n  C. K ra n tz , j r . ,  Saure-Basengleichgewicht von Digitalistinklur. Vf. unter- 
suchte den EinfluB von Puffersalzen auf das ph  der D igitalistinkturen. Ais Lósungsm. 
diente S0%ig. A., ais Puffersalz u. das Citratgemisoh nach SoRENSEN. E s zeigte sich, 
daB die estrah ie rte  Substanz der Digitalisblśitter Saure zu absorbieren vermag, u. nur 
starkę Sauren in relativ  hoher Konz. vermogen das ph der T ink tu r zu beeinflussen. Es 
wurde hierauf die Pufferkraft der D igitalistinktur selbst untersucht. Um das ph  von
11 T ink tu r von ph =  5,75 zu ph  =  4,75 zu andern, sind 0,009 Mol. HC1, entsprechend 
90 ccm 0,1-n. HC1 erforderlich. U m gekehrt erfordert die E rhohung des Ph von 5,75 zu 
6,75 0,012 Mol. NaOH. Die Puffersubstanz der T ink tu r scheint organ. N a tu r zu sein. 
Verss. iiber die Anderung des pn beim Aufbewahren entsprechen im allgemeinen den von 
JOACHIMOGLU (C. 1 9 2 4 . I I .  503) m itgeteilten Ergebnissen; Belichtung beschleunigt die 
Pn-Anderung. (Journ . Amor. pharm ac. Assoc. 1 9 . 366—70. April 1930.) SCHONFELD.

H . Breddin, Eine rałioneUe Bereitungsiceise kleiner Men/jen Tinkturen. Zur H erst. 
kleiner Mengen von Tinkturen  eignet sich der kiirzlich (C. 1 9 3 0 . II . 583) beschriebene 
Rohrenperkolator. (Phannaz. Ztg. 7 5 . 436. 5/4. 1930.) H e r t e r .

Charles W . Bauer, Eine neue Erklarung fiir  eine alte Unvertraglichkeit. Vf. unter- 
suchte die chcm. Vorgange, die sich bei der H erst. von sog. „alkal. arom at. Lsgg.“ 
(Alcaline Aromatic Solution) aus N aH C 03, Boraz  u. Glycerin abspielen. M it Glycerin 
u. W. reagiert B(OH)3 un ter Bldg. von Glyceroborsaure, [C3H 5(0 H )2]2B 0 3H, die sich 
m it N aOH  zutn Glyoeroborat um setzt. D arauf is t die groBe, fiir die Borsiiurebest. 
nach der U .S .P . erforderliche Gl_ycerinmengo zuruckzufuhren. 1 Mol. Borax g ib t m it 
W. 2 Moll. N aH 2B 0 3 u. 2 Moll. B(OH)3. N a Ii2B 0 3 u. B(OH)3 bilden m it Glycerin 
G lyceroborat u. Glyceroborsaure. Glyceroborsaure reagiert gegen Phcnolphthalein 
sauer u. entw iekelt auf Zusatz von N aH C 03 C 02. Glycerin u. B orax reagieren beim 
Yermisclien m it W. u. N aH C 03 nach der Form el:

N a2B40 7-10 H 20  +  8 C3H 5(OH)3 +  2 N aH C 03 — >■
'  4 [C3H 5(0 H )j]sB 0 3N a +  15 H 20  +  2 C 0 2.

(Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 1 9 . 475—80. Mai 1930,) S c h o n f e l d .
C. A. Rojahn und Walter Schill, Dumexsalbe. Sie besteh t aus 1%  Campher, 

2 ,5%  Phenol, 30%  Bleipflaster, 40%  Vaselin, 25%  Lanolin. (Apoth.-Ztg. 45. 344—45. 
19/3. 1930. Halle, Univ., Chem.-pharm. In s t.)  SCHONFELD.

C. A. Rojahn und Walter Schill, Sohlenen. Sohlenen besteht wahrscheinlich aus 
einer sehr verd. alkoh. Seifenlsg. (1,5%  Fettsauregeh.) m it 2%  N H 3. A th. Ole, J , 
Salicylsaure. Capsicum usw. waren n ich t nachzuweisen. (Apoth.-Ztg. 45. 689. 31/5. 
1930. H alle. Univ.) H arm s.

— , Pharmazeutische w id  andere Spezialitaten. Actirheum  (P  h a r  m. L a b .  Dr.  
B e r t h o l d  H e i n ,  Breslau 1): schmerzstillende Einreibung aus 0,7°/o an Ol. Ros- 
m arini gebundenem J , Campher, N H :>, Chlf., Capsaicin, A. absol., A., Olen. —  Acti- 
rheum-Linimetit (H erst. ders.): wie A ctirheum zu verwenden, wegen A.-Ersparnis 
aber sparsamer ais dieses. —  Activisan-Tabletlen (H erst. ders.) enthalten ein Ca-Si02- 
P raparat. — Alojade-Massageol ( A l o j a d a - K o s m e t i k  H e i n r .  P e t e r -  
s e n ,  T rittau  b. H am burg): Zus. unbekannt. — Ambra-Oligoplex (D r. M a  d a  u s
& C o. , Radebeul-Dresden): Ambra D  6, E rgotin  D 4, Ferrum  phosphor. D  3, Magnes, 
phosphor. D 3, K.2CO., D 3, Asa foetida D 3 u. C antharidin D  4. — Antihypertcm  
( C h e m . - p h a r m .  F a b r .  D r .  R.  u.  Dr .  O. W e i l ,  F rank fu rt a. M.): Purin- 
R hodanid-Strontium -Praparat m it. p raparierter Konie. Zur Behandlung intestinaler 
Autointoxikationen m it kausaler u. sym ptom at. blutdrucksenkender Wrkg. — 
Asthmatez (E. K l i p f e l  & Ci e .  , Rheinfelden [Schweiz], fiir D eutschland: Apo- 
thekenbedarfskontor, Berlin SW 48): In rertzucker 47,25%, a th . Ole u. Pflanzenharze
0,86% ; pflanzliche EiweiBstoffe 0,4°/o; Phosphorsaure 0,05%, Mineralstoffe 1,15% ; 
Pflanzensauren 3,2%- "'eitere pflanzliche E strak tsto ffe  7,08%  (hauptsachlich aus 
Juniperus, Angelica, Gentiana, Asarum, Valeriana, Eąuisetum , Thym us, Folia Sennae, 
Camphora). Die Packung en thalt ein P aket Spezialtee u. eine Flasehe A sthm ates-
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Sirup. Gegen Bronchialasthm a u. Angina pectoris. — Bellur ( L a b o r .  R o u m o l l a ,  
A d o l f  B o a s ,  Berlin SO 36): darml. Kapseln zu 0,5 u. 0,3 w estaustral. Sandelol. 
Antigonnorrhoicum, Balsamicum bei cbron. Bronchitiden, U rethritiden usw. — 
B io  ( B i o c h e m .  C o n t r a l - A p o t l i e k o  J.  H.  S c h a u b ,  D elm enhorst): Lsg. 
von ŚCHUSZLERschen Nahrsalzen in  Sudwein. — Birmesin  ( G a s t  w i r  t  J o h a n n  
B i r  m e s , Krefeld): M ittel gegen Maul- u. Klauenseuche, is t nach Unters. des Unters.- 
Amts (U.A.) CIeve fur Auslandsfleischbeschau eine ca. 20%ig. Sehwefelleborlsg. — 
Bromuresan ( C h e m .  F a b r .  P a u l  A r a  u n  e r , K itzingen a. M.) a-Monobrom- 
isovalerianylharnstoff. — Broval-Dyn ( P h a r m .  L a b o r .  Dr .  B o r t  h o ł d  H e i n ,  
Breslau 1) en thalt in  einem Teelóffel 1 g N aBr. Sedatiyum , besondors bei Herz- 
neurose usw. —  Calciosal Silbe ( Dr .  E r n s t  S i l t e n ,  Berlin N W  6): 50%ig. CaCl2- 
Lsg. zur Inhalation  bei Tuberkulose, Reizgasvergiftungcn u. Asthm a. — Cantharo- 
plast ( D r .  M a  d a  u s & C o . ,  Radebeul-Dresden): gebrauchsfertiges Cantliariden- 
pflaster m it 0,2°/o C antharidin. —  Chamomillysalum Biirger ( Y s a t f a b r i k ,  
Wernigerode a. IL ): nach dom Ysatverf. hergestellter Kamillenauszug. Bei K atarrhen  
u. Entziindungen des Magen-Darm-Traetus, Hautausschlilgen usw. —  Chinolysin 
Silbe pro inhalatim e ( D r .  E r n s t  S i l t e n ,  Berlin NW G): K om bination von 
Chinin u. A ntipyrin in  konz. Lsg., ohne den bitteren  Chiningesehmack. Zu Inhala- 
tionen bei krupposen, postoperativen u. Grippepneumonion usw. —  Chinoplasmin 
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A. - G. , Leverkusen): Kom bination von 0,01 g 
Plasmochin m it 0,3 g Chininsulfat. Zur Prophylaxo (u. Therapie, Ref.) der Malaria.
— Cirkulin  ( H e r m a n n  L a m p o r t ,  Zella-Mehlis 2): m it Hohensonno bestrahlto 
Blut- u. Neryennahrung. —  Citrocet ( P h a r m a  M a i  L o o b i n g e r  & C o . ,  
G. m. b. H ., Berlin-Charlottenburg 4): Essigersatzprod. fiir dio Horrmannsdorfer- 
Gerson-Diiit. — Colutamin Richter ( C li o m. F a b r .  G e d e o n  R i c h t e r  A. - G.  , 
B u d ap estX ): blutungsforderndos L ipam in des Corpus luteum, in  Tabletten u. Am- 
pullen. — ColtUoid Richter (H erst. ders.): blutungshemmendes Luteolipoid des Corpus 
luteum  (Tabletten u. Ampullen). — Cresentyl =  Benzoesauro-m-kreaolester. In  Frank- 
reich gegen Trichocephalus u. Darmamóben gut, gegen Oxyurcn weniger gu t bew ahrt. 
Dalbeeii ( C h e m .  F a b r .  A u  b i n g ) :  hochjodiertes, organ. Chemotherapouticum 
m it s ta rk  bactericider, entfiobernder W rkg., Specificum gegen Kokkeninfektion. 
Fiir die V eterinarpraxis. — Dermoradium-Pasta ( L u p  u  s a n  G. m. b. H ., H am burg 8): 
radium haltige Pasto zur Behandlung der Psoriasis, der P ityriasis yersicolor u. rosea, 
Acne indu ra ta  usw. —  D yn  ( P h a r m .  L a b o r .  D r .  B e r t  h o ł d  H e i n ,  Bres
lau 1): V itaniin-Ham oglobin-Praparat. Im  Handel sind D yn fur D iabetikcr, Dyn 
m it Arsen, m it Locithin, Brom, Guajacol, Calcium. —  Dyn-osan (H erst. ders.): Ferro- 
Calcium-Leeitliin-Hamoglobinpulyer. Bei Schwacliezustiinden, Anamien usw. — 
Enuresan ( C h e m .  F a b r i k  P a u l  A r a u n e r ,  K itzingen a. M.): Coffein, K J , 
KBr, A ntipyrin, Chin. mur., Tct. Adon., Tct. Lobel., E x tr. rad . Quebraclio. Gegen 
Bettnassen. Fl. u. Tabletten. — Eukutol ( C h e m .  F a b r .  P  r  o m o n t  a  G. m. b. H ., 
Hamburg): biolog. H auttonicum , das in  fettfreier Grundlage ein „Regenorations- 
hormon, Lipoide u. biolog. Siiuren“ enthalt. — Ferripan ( T r o p o n w e r k e D i n k -  
l a g o  & C o. , K ain a. R h .): Lober-Fe-Priiparat m it 2,6%  Fe ais Fe-EiweiCverb., 
30%  EiweiC, fernor Lipoid-N-P-Vorbb. u. V itam in D. Gegen Bluterkrankungen. -—- 
Ferro-Dyn ( P h a r m .  L a b .  D r .  B e r t h o l d  H e i n ,  Breslau 1): „Ferro calc. 
valerian. organ. 1: 100 nach Prof. D r. S t a r k e n s t e i n ". — Fissanal ( O s t o r r e i c h .  
H e i l m i t t o l s t e l l o  G. A., W ien I I I ) : Papaverin, Anasthesin, Hamamelis, Bella
donna u. Scharlachrot enthaltendo Salbo. Gegen Hamorrhoiden, F issura ani, Ulcus 
cruris usw. — Fcmtanon ( S a c h s .  S e r u m  w e r k ,  Dresden): Aphrodisiacum fur 
Rinder aus R inderovarien u. Hypophysenvordorlappen. —  Fugorheumyl ( T r o p o n -  
w e r k e  D i n k l a g e  & C o . ,  Koln-M ulheim): percutanes A ntirheum aticum  u. 
Antineuralgicum aus 16%  Borglycerinmonosalicylsaureester u. 2%  Isothiocyanallyl 
in Glycerin-A. — Furuna-Balsam Dr. Schriever ( K o l l o i d c h e m .  G o s e l l -  
s c h a f t ,  F ran k fu rt a. M .-Heddernheim) soli naturlicho, terponhaltige ath . Ole in 
wasserl. Form  enthalten. Badezusatz. —  Gallinol, ein V eterinarm ittel, en thalt lau t 
U.-A. Leipzig im  wesentlichen alkoh. Lsg. von Salioylsaure, Form alin u. Glycerin. — 
GaNir ( C a g u  s o l  - G e s .  f. c h e m .  - p h a r m .  P r a p p .  m. b. H. , Dresden-N. 6): 
Tabletten aus Na-Glyko- u. -Taurocholat, L i-Salicylat u. Phenolphthalein. Bei Gallen- 
u. Nierensteinen. —  Gastrokur (E. K l i p f e l  & Ci  o. , Rheinfelden [Sehweiz]): 
Sim p gegen akute u. chton. Magen- u. D arm katarrhe, Blilhungen, Erbrechen usw. 
aus 17,9% Inyertzucker, a th . Olen u. Pflanzenharzen 1,0% ; pflanzlichen EiweiC- 
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stoffen l,5°/0; Phoaphofs&ure 0,07°/o; Mineralstoffen 0,81% ; weiteren pflanzliohen 
E strak tsto ffen  (aus Juniperus, Acorus calamus, Levisticum, Gentiana, Glechoma, 
Achillea, Sanicula, Pimpinella) 10,99%- — Gelaincm ( O s t e r r e i c h .  H o i l m i t t e l  - 
s t e l l e  G. A., W ie n l l l ) :  Pastillen zu je 0,40 eines wl. NH.,C1. D iateticum  bei 
cardialen H ydropsien, cardial dekompensierten Ncphrosklerosen usw. —  Gewaethyl 
(H erst. ders.): A ther chlorat. comp., ohne nahere Zus. Zur Sclimerzbetaubung bei 
Z ahnestraktionen usw. —  Glandubolin Richter ( C h e m .  F a b r .  G e d e o n R i c h t e r
A. - G. , B udapest): reines weibliches Sesualhorm on in  Ampullen (40 Mauseeinheiten) 
u. Tabletten  (100 M.-E.). —  Glanduovin forte Richter (H erst. ders.): in  jeder Ampulle 
zu 2 ccm w irksam e Stoffe aus 6 g frischen Ivuhovarien. —  Gradarsin Prof. Dr. Ne- 
tornck (Vei‘trieb  fiir D eutschland: „  H a g  o d a  “ A. - G. , Berlin N W  87): Pillen 
aus 0,05 bzw. 0,075 bzw. 0,1 bzw. 0,15 Acid- arsenicos.; Cale. glycerino-phosphor. 2,0; 
Ferr. glycerino-phosphor. 1,0; Mang. glycero-phosphor. 0,5; E x tr. Strychni 0,25; 
E x tr. chinae sicc. 0,5; E x tr. G entianae 2,5; Tragacantha plv. 1,0; R ad. L iąuir. plv.
5,0 fiir 100 Stiick (vier Starken). Soli e rst im  D arm  resorbiert werden. — Guttajod 
(R .  S c h e r i n g s  G r u  n o  A p o t h e k e ,  Berlin N ): „J-Tropfen  nach B ie r  in  
trockener Form “ . Zuckerdragees m it je 0,0005 g J . Prophylakt. u. therapeut. gegen 
Schnupfcn. — Hadlasantdblelten ( C h e m .  F a b r .  P a u l  A r a u n e r ,  K itzin- 
gen a. M.): reines, entsprechend verd. N aphthalin. Vorbeugungsmittel gegen Keucli- 
husten der K inder. —  Hepar-Dyn ( P h a r m .  L a b o r .  D r .  B e r t l i o l d  H e i n ,  
Breslau 1): Lcberpraparat. — Ilico-3Iascufemin I  (fiir Manner) u. I I  (fiir Frauen) 
( G e o r g  A.  R e i n e c k e ,  H annover): „Y ohimbinkombination ca. 0 ,5% “. Aphro- 
disiacum. —  Iloppkolin  ( G e b r. H o p p e ,  Oschersleben a. d. Bodę) is t nach M itt. 
T ierarztl. Ges. z. B. d. K . 1930. Nr. 4 eine Mischung yon A., A., wss. Zuckerlsg., 
Kummelól, Pfefferminzol u. a. arom at. Stoffe. — Humifax-Edel-Essenz ( G. O. 
L e h m a n n ,  N erlin N  65): Koniferen-, Rosmarin- u. Euealyptusol, Menthol, Thymól 
ohne A. u. Verdunnungsm ittel. Zum Vernebeln im Hum ifaxapp. gegen Erkiiltungs- 
erseheinungen. — Ichthisapogen ( C h e m .  F a b r .  S e h i i r h o l z  G. m. b. H . , 
Kóln-Zollstock): neue Bczeichnung fiir Iehthyol-Isapogen (C. 1926. I. 2380). — 
Ikaslear ( S a g i 11 a  - W  o r  k  G. m. b. H. , Miinchen): „K ai. jod. sapo natr. Sag itta“. 
Anscheinend salbenformiges E inreibem ittel gegen Strum a, Exsudate, Verstauchun- 
gen usw. —  Inhaledrin ( D r .  E r n s t  S i l t e n ,  Berlin N W  6): 3%  E phedrin  u. 
ca. 5%  Chloreton in  einem fiir die Inhalation  geeigneten Losungsm. Zur Inhalation  
bei Asthm a bronehiale, Heuschnupfen usw. —  Inhaledrin compositum (H erst. ders.) 
en thalt auBerdem noch Adrenalin 1: 10 000. —  Jodgmisol: neue Bezeichnung fiir 
Jodsolgenpraparato (C. 1930. II . 763). — Jodheil ( L a b o r a t o r i u m s b e d a r f  
G. m. b. H ., Berlin-Lichterfelde): Taschenetm fiir J-T ink tu r (am pullenartiges Glas- 
gefaB m it p ipettenartiger Spritze zum direkten Bestreichen der betr. Stellen in  Metall- 
hiilse). — K olikolin ( C h e m .  L a b o r .  f. N a h r -  u.  T i e r p f l e g e m i t t e l  
M a x  P e e m i i l l e r ,  Tempelburg [Pommern]) is t lau t Analyse des U.-A. Dessau 
wss. Pb-Acetatlsg. (0,7%  Pb) m it Zusatz von anscheinend m it Brennspiritus be- 
reitetem  K alm usextrakt u. Benzoesaure. K olikm ittel fiir Pferde. — Koliktinktur 
fiir Tiere (J . S e e b o l d ,  Kassol) w ar nach M itt. T ierarztl. Ges. z. B. d. K. 1930. 
Nr. 4 eine wenig Campher enthaltende A.-\V.-Mischung. —  Kundalini-H aulol ( K u n -  
d a  l i  n i - W e r k ,  Miinchen 13): angeblich rad ioak t., aus 14 a th . W aldkrauterolen 
bestehendes Massageol. —• Laxa-D yn  ( P h a r m .  L a b o r .  D r .  B e r t  h o ł d  H e i n ,  
Breslau 1) w irk t durch Chrysopliansaure, Frangulin, K a th a rtin , K athartom annit, 
gereinigte Manna, Pektinsaure, Sennaerol, Sennapikrin, O bstfruchtsauren u. Spuren 
von Phenolphthalein ais Laxativum . —  Lewasin Universal-Creme ( D r .  F r e s e n i u s ,  
F rank fu rt a. M.): leicht resorbierbarer Hautcrem e. Zus. n ich t angegeben. —  Lipo- 
A ktitator Herming ( C h e m .  u. p h a r m .  F a b r -  D r .  G e o r g  H e n n i n g ,  Berlin- 
Tempelhof) en thalt K  u. P 0 4, die beide ais Sehilddriisenaktivatoren bei Entfettungs- 
lturen m it Sehilddruscnpraparaten dienen sollen. — Mekal-Abfiihrpillen ( C h  e m. - 
p h a r m .  L a b .  K a r l  M a y e r ,  Dresden-A. 28): E x tr. Rhei comp., E x tr. Aloes, 
Aloe, E x tr. Casc. Sagr., Rhiz, Rhei, E s tr . Belladonnae, Phenolphthalein u. Ferr. red.
— Mekal- (Mekasan-) Blasen- und Nierentee (H erst. ders.) en thalt u. a. Flor. Humuli 
Lupuli, F ret. Petroselini, Flor. Napi, Fol. Uvae ursi, Cort. Salicis, F ret. Juniperi, 
R ad. Levistici, Sum m itat. Juniperi, Fol. Boldo, Flor. Sambuci, Flor. Arnicae. — 
Mekal- (Mekasan-) Nerventee (H erst. ders.) en thalt u. a. Flor. Chamomillae, Rad. 
Valer.. Fol. Boldo, Capita Papaveris, Herb. M atricar., Fol. Jaborandi, Herb. Abro- 
tani, Fol. Belladonn., Herb. Hyoscyami. — Mekal- (Mekasan-) Nerven-Tabletleii
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(H erst. dera.) m it K akao dragierte Tabletten aus Cale. u. Perr. glycerinophosplior., 
Hamoglobin ana 0,25, Ovolecithin, N atr. d iaethylbarbitur. ana 0,1, E x tr. Bella- 
donnae 0,0005 pro dosi. —  Mekal-Zćipfchen, (Horst, ders.): Kakaool m it je  10%  Xero- 
form, Acid. d iaethylbarbitur. u. Aminophenazon; jo 1%  E x tr. Belladonnae u. Sulf. 
jodat. sowio 0,0001 g Yohimbin. mur. pro dosi. Gegen H amorrhoidalleidon u. Nerven- 
schmerzon aller A rt. — Mepyral (Horst, ders.): kombiniertes Schmelzprod. aus Plien- 
azon u. Aminophenazon m it 10%  A cetanilid u. N atr. d iaethylbarbitur. Antipyreticum  
u. Analgeticum. —  M elwitsalbe  ( C h o m o s a n - U n i o n  A. - 6 . , W ien): nach 
Zusatz von Motallsalzen m it kurz- u. langwelligen S trahlen bostrahlto K om bination 
aus Schweinefett u. Kakaool gegen schwero Palle von Ulcera crufis, B randw unden usw.
—  Montozon-Badezusalze ( H a s c h i - F a b r i k ,  Berlin S 42). Im  H andel sind: 
M ontozon-Fichtennadel-Extraktbad, Montozon-Kohlensaurebad, Montozon-Sauerstoff- 
bad, M ontozon-Kalmus-Kinderbad, Montozon-FuBbad. — Myotrat ( N o r d m a r k -  
W e r  k  o , H am burg): Skelottm uskolextrakt zur Behandlung von Angina pectoris usw.
— Nauseałin ( C h e  m. - p h a r  m. F a b  r. Dr* R . u. D r .  O. W e i  1,  F rankfu rt
a. M.): gegen See- u. L uftkrankheit. Beide P rapara te  sollen gleiclizeitig m ittels 0 2 
am  HiRTHsehen Doppolvernebler inhaliert werden. Nauseatin I : D ialysata Vale- 
rianae, D ialysata Belladonnae, D ialysata Uzara, Papaverin u. Scopolamin. N au
seatin I I \  H orm onestrak t der Nobenniero u. des Infundibularlappens der Hypo- 
physo u. Ca-Salze. —  Neophen ( A p o t h .  D r .  R i c h t e r ,  P r a g i ) :  Ca, Codein, 
Coffein, Phenacetin u. Veramon. Antineuralgicum u. Analgeticum. — Nigraphan 
( D r .  F r e s e n i u s ,  F rank fu rt a. M .): m it indifferentem  Pulvor zur Trockne ge- 
brachtor frischer Saft schwarzer Rettiche. AuBerdem im  TeelSffel 0,5 g Rhiz. Rhei 
u. 1,0 Fol. Menthao pip. Gegen Gallenerkrankungen. — Niveaol (P. B o i e r s d o r f f  
u. Co. A.-G., Ham burg): Eucorithaltiges H autfunktionsol. —  Noralan-Paste
(Dr. R . R e isz , R h e u m a s a n -  u.  L o n i c e t f a b r i k ,  Berlin NW  87): pasten- 
formige Emulsion von Lofoten-Vitam in-Lebertran m it aktiviertem  Lecithin, Zn(OH)2, 
fettsaurem  Pb u. Tumenol-lchthyolammonium. Gegen Sycosis, P ityriasis versicolor, 
Acno usw. —  Obstinol (C h e m. - p  h  a  r m. L a b .  D r. H e rm a n n  T h ie m a n n , Liinen 
an der Lippe): zuckcrfreio, arom atisiorte Paraffinólemulsion m it 50%  Paraffinol u.
0,5%  Phenolphthaloin. O. mild en thalt kein Phenolphthalein. —  Ochrosil-Chrysaro- 
binole mite u. forte ( C h e m .  F a b r .  B a v a r i a ,  W iirzburg): das erstero is t eine Kombi
nation von oliger Chrysarobinlsg. m it E x trak t aus chlorophyllreichen K rautern , das 
zwoite en thalt die 10-fache Menge Chrysarobin u. is t eine Kolloidalsuspension. Gegen 
Psoriasis, Tricliophytien u. andere H autkrankhoiten. —  Ochrosil-Chrysaróbin-Paste 
(Horst, ders.): Yerreibung des Ochrosil-Chrysarobinols m it Chrysarobinpulver unter 
Zusatz des ehlorophyllhaltigen Pflanzenextraktes Ochrosil, ZnO  u. Kieselgur. Indi- 
kationen wio oben. —  Ochrosil-Rotsalbe (H erst. ders.): Vorreibung von Scharlachrot 
in Ol m it Zusatz von Oclirosil (s. obon) u. Lanolin. Bei Handokzemen m it tiefen Ein- 
rissen, subakuten, trockenen Ekzemen usw. —  Opels Vilamin-Zuiieback (Z w i o b a  c k  - 
f a b r .  H. O. O p e l, Leipzig-Sud): in  3 Zwiebacken Ca-Phosphato entsprechend 2 g  
CaO u. 1000 antirach it. E inhoiten von Radiostol. —  Orthosichol (Dr. D e g e n  u . K u th ,  
D uren-Rhld.): wirksame Bcstandteile von Orthosiphon stam ineus Benth. Gegen 
Gallen- u. Nierenleidon. —  Ossamin, V eterinarm ittel, war nach U.-A. Loipzig ein Gemisch 
aus C uS04, A12(S 0 4)3 u . Perm anganat. —  Owarin-Rasier-Creme (C. B a c h a r a c h ,  
B erlin-Charlottenburg): Zus. n ich t bokannt. Auch m it Mentholzusatz. — Ozonat, 
gegen A sthm a der Singvógel, is t lt. U.-A. Leipzig Eucalyptus-W , —  Perhepar Richter 
( C h e m .  F a b r .  G e d e o n  R ic h t e r ,  B udapea tX ): Leberpriiparat. I g  entspricht 
100g frischer Lebor. —  Pertussman (Sirup. Origani comps. fortis M e y e r)  ( C h e m .  - 
p h a r m .  L a b .  I Ł a r l  M e y e r , Dresden A 28): en thalt neben Tussman (s. unten) 
noch Belladonna, Stramonium, Phenazon, benzoesaures N H 4, N a-Salicylat u. 0,25°/o 
N atr. diaethylbarbitur. Gegen Keuchhustcn, chroń. B ronchitiden usw. — Plenabural 
( F r i t z  W a l t e r  F a j l r ,  Gera): noue Bezeichnung fiir Dormolactin (C. 1929. II . 2073). 
—■ Polyderma-Salbe ( P o l y d e r m a - V e r t r i o b s - G e s .  m. b. H. , Berlin W 9): 
wirksanistcr B estandteil ein Goldsalz, daneben Chlorbenzol, Resorcin, Liqu. Carbonis 
deterg., Bals. Peruv., B(OH)3; Bism uth. u. Acid. salicyl., ZnO in  gu t resorbierbarer 
Salbengrundlage. Gegen chroń. Ekzemo, Psoriasis usw. — Pulmocur (E. K l i p f e l  
u. Cie., Rheinfelden, Schweiz): Inyertzucker 50,24°/o; a th . Pflanzenóle, Balsamica
l,3°/0; pflanzlicho EiweiBstoffe 0,58% ; Phosphorsaure 0,31% ; M ineralstoffe 0,93% ; 
Pflanzensauren G°/o! K , Fe, weitere Pflanzenextraktstoffe (hauptsachlich aus Juniperus, 
Inula, Marrubium, Angelica, Potentilla, Betonica, Trigonella, N asturtium , Quercus,
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Yerbena, F ret. Caricae, Tussilago, Althaea, Achillea): 5,79°/0. Gegon Lungenkatarrh, 
Pneumonie usw. —  Redskin (Dr. M a d a u s  u. Co., Radebeul-Dresden): 2%  Isoallyl- 
rliodanid in  Ol. Gaulth. u. Cellulose. H autreizm ittel bei Rheuma, P leuritis usw. — 
Renacur (E. K l i p f e l  i i .  Cie., Rheinfelden, Schweiz): Invertzucker 44% ; arom at. 
Pflanzenstoffe, Balsamica 0,8°/o; pflanzliohe EiweiBstoffe 1,5% ; Phosphorsaure 0,08% ; 
Mineralstoffe 0,84% ; Pflanzensauren 4,5°/0; weitere pflanzliohe E xtraktstoffe [haupt- 
siichlich aus Juniperus uritioao (U rtica? Ref.), ariculor (? Ref.), Levisticum, Betula, 
Salvia, Achillea, E rythraea, Petroselinum ] 0,14% . — Riedusal-Praparale ( C h e m . - 
p h a r m .  F a b r .  G o p p i n g e n ,  A p o t h .  C a r l  M u l le r ) :  Rieduscd, Massageol, 
Ricdusal parfilmiert, „Salból fiir die Dame“ , Riedmal lierfetlfrei, „H autol fiir Lebens- 
reformer“ , Riedusal-Miickensćhutzól, Riedusal-Sonnenbrawlschutzcreme. —  Rinaron 
(I. D. R ie d e l - E .  d e H a e n  A.-G., Berlin): neue Bezoichnung fiir R ie d e l s  Narkose- 
gemiseh fiir die O m b red an n escIio  Maskę. — Rosnlith-Zahnpaste (Be c o  l a .  E rfu rt): 
Zus. unbekannt. — Sarsatm ( N o r d m a r k - W e r k e ,  H am burg 21): w irksam e 
Bestandteile der Sarsaparille u. arom at. Geschmackskorrigenzien. Gegen Nieren- 
erkrankungen, besonders solchen m it erhóhtem Rest-N. — Sodanin I I  ( F r a n z  IC o h l,  
Florsheim a. M.), Schutz- u. H eilm ittel fiir Hiihner, Gśinse u. Enten, w ar nach Mitt. 
tierarztl. Ges. Z. B. d. K . 1930, N r. 4, eine relativ  konz. NaCl-Lsg. m it etwas organ. 
(Citronen?) Saure u. 15— 20%  01ivenól. — Styptolin  (D istrik tstierarzt Dr. K. F u rb a s z , 
Perlesreut, N db.): Veteriniir-Antidiarrhoicum aus Kohlepulver, Bolus alba u. Tannin.
—  Sidfo-D yn  ( P h a r m .  L a b .  Dr. B e r t h o l d  H e in , Brcslau 1): organ. (?) S zur 
D arst. eines S-Brunnens, 0,04 elementarer S, 0,04 Saccharose, je 0,01 Na-, K- u. Ca- 
Sulfit, 0,04 Na2C03. Zur T rinkkur bei H autaffcktionen, Furunkulose usw. — Szillosan 
(Dr. R lE S  u . Os., F abr. chem.-pharm. P rodd., Heidelberg): Teegemisch gegen Ascites, 
Hydropsien usw. aus Bulb. Scillae, Flor. Sambuci, F ret. petr. (Petroselini ?) et Jun ip ., 
R ad. Levist., R ad. Ononid., R ad. L iqu., Salia diurot. div. — Tanmastliman ( P l i y -  
s i o l .  - c h e m .  L a b .  H u g o  ROSENBERG, Freiburg i. B r.): T abletten m it Theo- 
phyllin 0,1; Coffcin 0,5; Ac. agaricin. 0,0025; Pyrazolon. dim ethylaminophenyldimethyl.
0,1; E phedrin 0,01 u. E x tr. Belladonnae 0,01. Zur Purinkórpertherapie bestim m ter 
Astbmaformen. —  Th m l ( L in d n e r  u . Co., Chemnitz): T abletten aus 0,05 g Theo- 
phyllin, 0,1 g Dimethylam inophenazon; 0,1 g Phenacetin u. 0,05 g Saponin. Kopf- 
schmerzmittel. — Thrambosanol (Dr. E. UHLHORN u . Co., W iesbaden-Biebrich a. R h.): 
E x trak t aus Rliizoma u. Herba Filicis (Aspidium F ilix  mas) u. aus Solidago Virgaurea. 
AuBerlieh bei Thrombophlebitis, Lym phangitis, Yenenentziindungen usw. —  Trrns- 
marin  (Dr. E r n s t  SlLTEN, Berlin NVV 6): T. pro inhałatione: K om bination von Ephe
drin, Adrenalin, Papaverin u. A tropin in  fiir die Inhalation  geeignetem Lósungsm. 
Prophylakt. u. therapeut. bei Seekrankheit. T. in  K a p sd n : Ephedrin, Chloreton, 
Ca-Benzylplithalat. Peroral gegen Seekranklieit. — T-ussedat ( S a g i t t a - W e r k
G. m. b. H ., Miinchen): T abletten aus R ad. Ipecac., Codein. phosphor., Menthol, E x tr. 
Malti, Succ. L iąuir., NH.,C1, Bals. Tolutan., Form aldehydderiw . Gegen katarrhal. 
Affektionen der oberen Luftwege. — Tussman  (Sirup. Origani comps. M e y e r)  
(C h e m. - p h a r m .  L a b .  K a r l  M e y e r , Dresden A 28) is t hergestellt aus Origanum, 
Thymus, Ipeeacuanha, Senega, Papaver, Rhoum m it Lsgg. von Ammon. benzoic., 
Plienazon, Bromsailz u. Na-Salicylat. Gegen H usten, Broneliial- u. Lungenkatarrh. 
-— Ulerine (B akt. Inst. Dr. K i r s t e i n , Berlin SW) zum Austreiben der Nachgeburt 
bei Kiihen ist lt. U.-A. der tierarztlichen Ges. Z. B. d. K . ein Gemisch aus Summ itates 
Sabinae, H eiba Thymi u. CaC03. — Vakrofil ( M e i e r e i  H e i n r i c h s t h a l ,  
Pharm . A bt., Radeberg-Dresden): durch biolog. Prozesse gewonnenes M ilchpraparat. 
Dunkelbraune, wiirzig rieohendc F l., in  der das MilcheiweiB vorverdaut ist. — Ventri- 
culin (P a r k ę , D a v is  u . Co., London): Troekener, feinkorniger E x trak t aus Magen- 
substanz. Zur Behandlung der perniciósen Anamie. — Viscovasin (Dr. D e g e n  u . 
K u th ,  D iiren-Rhld.): eingestollter E x tra k t der wirksamen Bestandteilo aus Viscum 
album , Crataegus oxyacanthus u. Sedum acre. Hypotonieum. —  Zahnheiltabletlen 
( C h e m .  F a b r .  P a u l  A r a u n e r , K itzingen a. M.): CaF2 u. Ca-Phosphat. Zur Er- 
leichterung des Zahnens, Vorbeugungsmittel gegen Rachitis. (Pharm az. Ztg. 7 5 . 820 bis 
823. 836—37. 16/7. 1930.) H a r m s .

K. Feist und E. Schiinemann, Neo-Artogen. Das Zahnheilm ittel „N eoartogen“ 
besteht aus 33,5%  Thymol, 0 ,5%  Ag (wahrscheinlich ais Metali), 7 ,8%  Bi-Oxyd,
6,3%  Gliihverlust (Gallussaure), 52,2%  ZnO. —  „ F I .  f  i i r  N e o a r  t o g e n "  en thalt 
H3POj, Zn, Al u. Spuren von Ca. (Apoth.-Ztg. 4 5 . 618— 19. 17/5. 1930. Góttingen, 
Univ., Pharm.-ehem. Inst.) ScHONFELD.
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P. K. De und V. Subrahmanyan, Untersuchungen iiber Desinfektion und Stcrili- 
sation. Teil I . Keimlolende Eigenscliaften von beslimmtcn indischen atherischen Ólen. 
Der Phenolkoeffizient, B. typliosus ais Testorganismus, einiger Ole, cmulgierfc in  Na- 
Oleatlsg. — m eist l% ig ., bei einigen auch starkere Konz. dessclben zur Stabilisicrung 
erforderlich — , wurde wie folgt e rm ittc lt: Ol von Cymbopogon Gaesius 3,6, C. coloratus
I,5 , C. flaxnosus 17,0, C. M artini S tapf M otia 14,0, C. M artini S tapf sofia 10,0, Cubeben
7,0, Campher 6,2, C am pherblattern 4,0, Cardamomen 10,0, Fenchel 13,0, Nelken 5,5. 
Sesąuiterpenc waren siimtlieh auch naeh Einfiihrung von 3 Cl-Atomen in das Molekuł 
inak t. Die Emulsioncn waren bestandig u. konnten ohne Olabsonderung beliebig m it 
W . verd. werden. Doch nahm  nach einigen M onaten Aufbewahrung der Phenol- 
koeffizient boi einigen Olen etw as ab. (Ind ian  Journ . med. Res. 17.1153—59. A pril 1930. 
Bangalore, Ind ian  In s t. of Science.) G r o s z f e l d .

R. Heim und W. Wedemann, Versuche m it verschiedencn Desinfektionsmitteln 
zur Abtotung des Virus der M aul- und Klauenseuche. In  Bestiitigung friiherer (C. 1929.
I I .  56) Verss. w ird gezeigt, daB Sulfoliąuid  in  5°/0ig. Lsg. crst nach 60 Min. Maul- u.
Klauenseuclicvirus ab tó te t. Viel besser w irkte SulfaUjd I I I , ein Kondonsationsprod. 
aus 10%  Formaldehyd u. 20%  SO^IL,. Besonders schwer w ird die A btotung des V irus 
in  Ggw. trockencn oder frisclien Tierkots. Dio Verss. zeigten hior dio U nw irksam keit 
des Sulfoliąuids, auch Sulfalyd w irk t n u r in  starken  Konzz. Am boston is t NaOH, 
besonders m it Zusatz von K alk  u. Form aldehyd. (Arbb. Roiehsgcsundh.-Amt 61. 
569—94. Mai 1930. Berlin, Reichsgesundheitsam t.) SCHNITZER.

Julius Isaak steinfeld, Mannheim, Herstdlung von Adsorptionsverbindunyen 
aus organischcn Arsenderivaten. Man laGt auf Phosphatide, wie Looithin, K eplialin 
Cerebrosido oder an  Phosphatidcn reiebe tior. Organe, wie Gchirn, Leber odor N icren 
oder auf aus solchen Organen gewonnene Suspensionen oder Emulsioncn organ. Arscn- 
verbb., wio das Na-Salz dor p-Aminophenylarsinsaure, das D ihydrochlorid des 4,4'-Di- 
oxy-3,3'-diaminoarsenobenzols, das Na-Salz der 4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzol- 
N-monomethansulfinsauro odor das Na-Salz dor 4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobcnzol- 
N-dim ethansulfonsilure, einwirken. —  Z. B. w ird frisches Ochsenhim  durch ein feines 
D rahtnctz getrieben u. in  physiolog. NaCl-Lsg. aufgenommen. Dio Suspension wird 
in einem sd. Wasserbado zweeks S torilisation 10 M inuten erliitzt, dann 1— 2 m ai ge- 
waschcn u. kriiftig zentrifugiort. D er N d. wird ernout in physiolog. NaCl-Lsg. auf
genommen, m it einer Lsg. des Na-Sałzes der 4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzol- 
N-monomethansulfinsaurc in  physiolog. NaCl-Lsg. versetzt u. in  einer Schiittolvorr.
1 Stde. gesehiittelt. H ierauf w ird 5—8 mai m itN aC l-Lsg. gewaschcn u. anschlieBend 
zentrifugiert. Dio uberstehende klaro FI. is t dann frei von der As-Verb. Der bei der 
letzton Żentrifugierung erhiiltlicho Nd. wird entw eder in physiolog. NaCl-Lsg. auf
genommen u. so aufbow ahrt, un ter ublichem Zusatz eines organ. Desinfektionsm ittcls, 
odor im Vakuum odor oinem maBig w. Luftstrom  getrocknot u. ais Trockenpulver 
aufgehoben. Zum Gebrauch w ird das Prod. m it physiolog. NaCl-Lsg. zu gecigneter 
Verd. eingestellt. Die hochwirksame Adsorpłionsi-erb. is t auBerordentlich widerstands- 
fahig gegen O xydation durch L u ft-0 2. Selbst naeh m chrtagigem  Stehen an der L uft 
zeigt sio keinerlci Steigerung der tox. W rkg. im Gogensatz zu aquivalentcn Mengcn 
einer Lsg. der reinon A rsenverb. Eino einmaligo Dosis m it einem Geh. von 0,000 04 g 
As entsprechend 0,0002 g des Na-Salzcs obiger As-Verb. is t intram uskular appliziert, 
noch ausroichend fiir dio H eilung einer m it afrikan. Spirochaeta recurrentes infizierten, 
20 g schweren weiflen M aus, w ahrend von dom reinon Na-Salz der As-Verb. eino 15 mai 
gróBere Dosis =  0,003 g, entsprechend einem Geh. von ca. 0,0006 g As in Form  von 
intravenosen odor intram uskularon In jektionen zur sicheren Hoilung einer gloich- 
sohweren, infizierten Maus erforderlich ist. (E. P. 308 600 vom 19/3. 1929, Auszug 
veroff. 23/5. 1929. D. P rior. 24/3. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Herstdlung von H am sto ffm  
und Thiohamsloffen der aromatisclien und hderoc i/clisr.hen Reihe durch Einw. von COC1, 
oder dessen Polym eren (CCl3-0 -C 0 C l, CC13• O ■ COOC■ CJ,) oder CSC12 oder CS2 auf 
arom at. Aminverbb. dor allgemeinen Zus. R fN H R ^fN H R jJ-N H ,, wobei R  =  arom at. 
Rest, z. B. Naphthalinsulfonsaure, R x =  heterocycl. R est, wie Chinazolin, Phenyl- 
triazin. —  Z. B. w ird l-Aminonaphthalin-4,6,8-tri$ulfon-saure (I) ais Na-Salz in W. gel., 
N a-A cetat zugesetzt u. in die auf 50— 60° erw arm te M. fein gepulvertes O-Nitro-4-chlor- 
chinazolin (II) un ter Riiliren eingetragen. Sobald oine Probe m it N itr it n ich t m ehr 
roagiert, w ird dio Lsg. m it Fe u. CH3COOH behandclt, filtrie rt, m it HCl angesauert
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u. ausgesalzen. D er Nd. wird gel., N a-A cctat zugesetzt u. 3-Nilro-4-methylbenzocsiiure- 
chlorid (III) bei 20—30° eingeriilirt. Das Prod. w ird reduziert, ausgesalzen u. in  neu- 
tra lcr Lsg. un ter Zusatz von N a-A cetat m it COCl2 in  den H anistoff verw andelt, der 

aus der wss. Lsg. m it A. gefallt wird, dunkelgelbe, zunaclist 
liarzige, dann feste M. — A n sta tt m it I I I  kann m an auch 
das Prod. aus I u . II m it einem weiteren Mol. II konden- 
sieron. —  2-Aminonaphtholin-4,G,S-trisulfonsdurc w ird m it 
m-Nitrobenzoylchlorid kondensiert u. das R k.-Prod. nach 
Red. der N 0 2-Gruppe m it l-Nitro-9-chloracridin (nobenst. 
Zus.) umgesetzt. Die erhaltene l"-Nitro-9"-acridyl-3'-amino- 

benzoyl-2-;aninonaphthalin-4,6,8-trisulfonsdure w ird zur l"-A m inoverb. reduziert u. diese 
m it COCl2 zum Harnstoffderiv. kondensiert; harzige M. Die Verbb. sind gegen B lutpara- 
siten  wirksam. (E. P. 330 583 vom 10/1. 1929, ausg. 10/7. 1930.) A l t p e t e r .

Fritz Hefti, A ltstetten  b. Ziirich, Schweiz, Darstcllung einer Doppelferbindung 
aus C,C-Phenylallylbarbitursdure und l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyr- 
azolon. (A. P. 1757906 vom 2/8. 1928, ausg. 6/5. 1930. Schwz. Prior. 9/3. 1928. — 
C. 1930. I .  555 [E. P . 307 484].) S c j io t t l a n d e r .

Heinrich Jena und Johanna Jena, W indsbacli, M ittelfranken, Verfahren zur 
Uberfuhrung von harz- und wachsartigen Substanzen in  eine haltbare, leicht verdauliche 
Emulsion, dad. gek., daB m an diese Stoffe, zweckmaBig in  Lsg. oder Suspension, 
system at. an milcherzeugende Tiere Y erfuttert u. die Milch dieser Tiere gew innt u. 
notigenfalls w eiteryerarbeitet (hierzu vgl. auch E d u a r d  J e n a , E . P . 218295; 
C. 1927. II. 1052). Gesunde milcherzeugende Tiere, wie Kuhe oder Ziegen, werden 
m it einem bestim m ten F u tte r, dem die harz- oder w achsartigen Stoffe pflanzlichen, 
tier., recenten oder fossilen Ursprungs, z. B. Montanwachs oder Wollfett, beigegeben 
sind, e rnahrt. ZweckmaBig werden diese an  sich sohwer angreifbaren u. resorbierbaren 
Stoffe m it N ahrungsm itteln gemischt, die sie losen oder in  eine kolloidale Suspension 
uberfiihren. Man lost sie z. B. in  ó len  oder Fetten , z. B. Tranol, oder b ring t sie im 
M chltrank in eine feine Em ulsion oder kom biniert auch Lsg. u . Emulsion, wobei man 
m it kleineren Dosen beginnt u. allm ahlich die Mengen steigert. D ie verfu tte rten  Stoffe 
gehen zuerst durch den M agendarmkanal sowie durch die Lymph- u. B lutbahn  u. 
werden ers t dann durch die Milchdriise in  die Milch abgeschieden. E ine durch Ver- 
fiitterung von Wollfett erhaltene Milch w irk t n ieh t nu r antiraehit., sondern sie regt 
auch das W achstum  an  u. erhoht bei geniigend langer V erfutterung den Cholesterin- 
epiegel im B lut. Jungę, vitam infrei e rnahrte  R a tten  erholen sich nach dieser Milch- 
zulage sehr rasch u. iiberholen in  ihrem  W achstum  die K ontrolltiere; das Gleiche g ilt 
von jungen K aninchen. Auch bei jungen Schweinen laBt sich rascheres W achstum  u. 
bessere Knochenbldg. bei Eingabe dieser Milch feststellen. D ie neuo Milch sieht rein  
weiBlich aus. Das M ilchfett is t so homogen emulgiert, daB es sich bei langerem Stehen 
n iclit abscheidet u. auch der Vers. des V erbutterns oft fehlschlagt. R ahm  u. F e tt  
sind ziemlich konsistent u. haben eine viel grdBere Fahigkeit, W. aufzunehmen ais 
gewohnlicher R ahm  oder B u tterfe tt. Milch u. Fettp rodd . haben die Eig., weitere 
Mengen von F e tten  leicht emulgieren zu kónnen. Die bestandige Milch b ietet besondere 
Vorteile fu r die parenterale Anwendung, wobei sich die EiweiB- m it der LipoidwTkg. 
verbindcn kann. Der unverseifbare A nteil des M ilchfetts be trag t nach V erfutterung 
von W achsalkoholen oft 6— 10%  gegen sonst 0,5—1,5% , wahrend der anfanglicho F. 
eines B u tterfettes von 26 bis 27° in  kurzer Zeit auf 29—30° gestiegen is t. Die Prodd. 
lassen sich in  Form  von Frischmilch, ais Trockenmilch, Kondensmilch, K asc oder 
von anderen M ilchpraparaten, auch fiir die parenterale Zufuhr, Yerwenden. (D. R. P. 
501322 KI. 30h vom 30/3. 1924, ausg. 1/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Carl Ludwig 
Lautenschlager), DarsUllung von Prdparaten m it tiiberkulinartiger TTirkung, dad. gek., 
daB m an in  Abanderung des Verf. des H aup tpa t. ais Ausgangsstoffe s ta t t  Tuberkulin- 
p raparate  P rapara te  der Coligruppe verw endet. — Z. B. wird ein Colipraparat be- 
liebiger H erkunft, etw a aus einer Colibouillon durch Fallung m it A. dargestellt u. in 
ŶSS. Lsg. m it E isendialysat von EiweiB befreit. Aus dem notfalls eingeengten F iltra t 

w erden die wirksamen Stoffe m it P ikrinsaure gefallt u. die Ndd. m it HCl-haltigem W. 
zerlegt. Das EiweiB kann auch m it Pb-A cetat u. der Pb-UberschuB m it H„S en tfernt 
werden. (D. R. P. 501503 KI. 30h vom 16/8. 1927, ausg. 2/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 
487 199; C. 1930. 1. 710.) A l t p e t e r .
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Eisenverbindunqm der phosphorhaltigen Karne, aus Eigełb. (Holi. P. 21554 vom 
16/1. 1928, ausg. 15/4. 1930. Schwz. Prior. 17/1. 1927. —  C. 1929. II. 1179 [E. P . 
283 866].) SCHOTTLANDER.

E. R. Sęiuibb & Sons, New York, ubert. von: Lionel T. Andrews, N orth  
Jam aica, New York, Kohlensaure-Brausepufoer, besteliend aus N aH C 03 u. einem 
Mcmoalkali- oder Moiwammoniumsalz der Cilronensaurc. Das Prod. is t auch in  
Tablettenform , insbesondere bei hoheren Tempp. u. Feuclitigkcit bestandig. E s eignet 
sich insbesondoro zur H erst. von Brom salzbrausetabletten. Z. B. werden gemischt 
240 Teile Mononatriumcitrat, 127 Teile N aH C 03, 58 Teile N aBr, 58 Teile K B r u. 
29 Teile NH.,Br. (A. P. 1764996 vom 12/4. 1928, ausg. 17/6. 1930.) M. E. M u l l e r .

G. M. Findlay, Recent advances in chemothorapy. London: Churchill 1930. (532 S.) 8°.
15 b. net.

Fonzes-Diacon, Toxicologie. Bibliothcaue de pharmacie. Paris: N. Maloine 1030. (469 S.)
Cart.: 45 fr.

G. Analyse. Laboratorium.
I. F. Kinnard und H. T. Faus, E in  sich selbst regulierender Tempera turanzeiger. 

Vff. benutzten die Eig. bestim m ter Cu-Ni-Legierungen (z. B. 66,5%  Ni, 30%  Cu u. 
2,2%  Fe), ihre magnet. Lcitfahigkeit linear m it der Temp. zu verandern, dazu, dio 
beim Messen von Tempp. m it Thermoelementen infolge wechselnder Temp. der K alt- 
lótstellen auftretenden Fehler zu kompensieren. An dem Zeigersystem des Millivolt- 
meters befindet sich im Innem  des MeGinstruments ein kleiner Flfigol der oben ge- 
nannten  Legierung, durch dessen m it der Temp. wechselndo Perm eabilitat der Zeiger- 
ausschlag in giinstigem Sinne beeinfluBt wird. G edacht sind solche Instrum ente 
besonders zum Messen der Tempp. von luftgekuhlten Flugzeugmotoren. (Journ . Amer. 
Inst. eleetr. Engineers 49. 343—45. Mai 1930. W est Lynn, Mass., General Electric 
Comp.) * DusiNG.

E. Zintl und S. Neumayr, U ber einen einfachen Kryostaten. Beschreibung eines 
autom at., fl. L uft ais K iihlm ittel benutzenden Kryoslalefn fiir A rbeiten zm schen — 10° 
u. — 80°, der sich von dem App. von SlNOZAKi u. H a r a  (C. 1926. II. 2616) im wesent- 
lichen nur durch den Thermoregulator, ein etwas modifiziertes m it N H 3 gefulltes 
STOCKsches Tensionstherm om eter unterscheidet. (Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 234 
bis 236. 8/1. 1930. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss.) K r u g e r .

Bureau Of Standards, Platin-plattumng fiir  mederhergesłellle Oewichłe. Prufung 
von platin ierten  Giewichtssatzcn zeigte im  Gegensatze zu den bisherigen Annahmen 
recht befriedigendes Verh. in  bezug auf K onstanz, so daB eine Reihe von Satzen durch 
Platinieren wieder hergestellt wurden. Sie zeigen dann, daB ein Platiniiberzug keines- 
wegs ungunstiger ist, ais der m it anderen Metallen. (Joum . F ranklin  In s t. 210- 108— 10. 
Ju li 1930.) T r o m e l .

B. Lockspeiser, Neue Typen von cmpfindlichen Quarzmanomete.m. Vf. beschreibt 
in allen Einzelheiten die K onstruktion u. prak t. H erst. zweier Typen von Quarz- 
manom etem . Bei der einen Sorte is t der Zeigerausschlag m it groBer Annaherung dem 
D ruck proportional, bei der anderen Sorte dem Logarithm us des Druckes. Schemat. 
Zeichnungen u. Photographien im Original. (Joum . seient. Instrum ents 7. 145— 51. 
Mai 1930. Farnborough, R oyal A ircroft Establishm ent.) D u s i n g .

E. A. Stewardson, E in  konlinuierlicli ablesbares Aneroidmanometer fiir  mdflig 
tiefe DrucJce. E s wird ein M anometer beschrieben m it einer Em pfindlichkeit fiir Druck- 
unterschiede in der GroBenordnung yon 10”1 mm Hg. Das M anometer besteht aus 
einer diinnen Glasmembran, die durch den D ruck abgelenkt wird. Die R ichtungs- 
anderung wird opt. beobachtet. (Joum . Instrum ents 7. 217— 21. Ju li 1930. Liver- 
pool.) J u n g .

H. Seibert, tlber einen neuartigen elektrischen M uffelofen m it Chromnickeldraht- 
heizung. Dor yom Vf. konstruierte Muffelofen m it Chromniekeklrahtheizung gestatte t, 
Tempp. von 1000— 1100° zu erzeugen. D er H eizdrah t wird in  Form  einer Spirale 
auf einen hitzebestandigen R ahm en gewickelt u. von oben in den Ofen gesetzt. Beim 
Schadhaftwerdon kann der R ahm en an O rt u. Stelle m it einer neuen Spirale bewickelt 
werden. D ie neuen Ofen werden von der F irm a H . S e i b e r t , Berlin N  20, Wollank- 
straBo 64 hergestellt. (Chem.-Ztg. 54. 599. 2/8. 1930. Berlin.) J u n g .



1 7 3 G G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1930. II.

E. Beri und A. Scliniidt, Uber einige neue Laboraloriumsschullelmaschinen. E s 
wird auf dic N achteilc der bisher allgemein im L aboratorium  gebrauchlichen Schiittcl- 
maschinen hingewiesen u. einige M ethoden von neuartigen Schiittclm aschinen be
schrieben, die auf dem Prinzip beruhen, ein einseitig eingespanntes federndes Organ 
(eine B latt- oder Spiralfcder oder eine K om bination beider) durch eine rotierende 
U nbalanz in schwingende Bewegung zu vcrsetzen. Diese Maschinen brauchen nur 
wenig K raft u. arbciten volIkomnten geriiuschlos. (Chem. F abrik  3. 302—04. 6/8. 
1930. D arm stadt.) J u n g .

Willis A. Boughton, Anorganisehe Schmiermilicl. I I . Gemischc von Pliosphor- 
siiuren. (I. vgl. C. 1930. II . 1253.) Die meisten der bisher ais Schmierm ittel empfohlenen 
Phosphorsauren sind fiir den prakt. Gebrauch zu hygroskopisch. Vf. g ib t 2 Rezcpte fiir 
besser haltbaro Gemischo: 1. 10 g Metaphosphorsauro werden zu 100 g W. gegeben u. 
2 g  Borsaure zugefiigt. Nachdem alles gel. ist, wird auf dem W .-Badc auf 25 ccm ein- 
geengt, 1 ccm 85%ig. Orthophosphorsaure zugofiigt u. maBig gekocht, bis die Temp. 
122° betragt. 2. 10 g NaPO;l werden in  50 ccm W. gel., 2 g  B orax zugofiigt, auf dom 
W .-Bade auf 25 ccm eingeengt u. iiber freier Flam me gekocht, bis die Temp. 106° or- 
reicht. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2813— 14. Ju li 1930. Cambridge [Mass.], H arvard  
College.) K lem m .

L. F. CurtiSS, Das Oeigersche Elektronenzdlilrohr. D er Sitz der Em pfindlichkeit 
des GEIGERsclien Zahlrohrs liiflt sich auf der inneren Oberfliiche des Rohres lokalisiercn. 
(Bureau Standards Journ . Res. 5. 115— 23. Ju li 1930. W ashington.) L e s z y n s k i .

George S. Haslam und ciyde H. Hall, Mikrophotographie m it gropem A uf- 
losungsvermógen im  Ullraviolelten. Anwendung einer friiher besehriebenen mikro- 
photograph. Methode m it ultraviolettcm  Licht (vgl. C.1930. I I .  989) zur TeilchengróBen- 
best. von Zinkoxyden bis zu 0,164 Mikron. Soweit das Auflósungsvcrmogen erlaubt, 
w urden Verglcichsmessungen im blauen L icht ausgefuhrt, die befriedigendo Uberein- 
stim mungen zeigen. (Brit. Journ . Photography 77. 415— 17. 11/7. 1930. New Jersey 
Zinc Co.) “ T r o m e l .

B. Rajewsky, Arwrdnung zur Messung kleinster Lichtintensitatcn. D urch ge-
eigneten E inbau photoelektr. empfindlieher Substanzen wird es móglich, m ittels des 
GEIGERsehen Zahlrohres relativ  kleine Q uanten (im Bereich des u ltravioletten  u. 
sichtbaren Lichtes) zu messen. (Ztschr. Physik 63. 576. 28/7. 1930. F rank fu rt a. M., 
Univ. In s t. f. physik. Grundlagen d. Medizin.) L e s z y n s k i .

Fritz Loewe, Angewandte Spektroskopie. V ortrag iiber Anwendungsgebiete der 
Spektroskopie. (Óstcrr. Chemiker-Ztg. 33. 125— 27. 1/8. 1930. Jena.) JUNG.

C. H. Morgan, Instruments zum  Priifen und Justieren optischer Systeme. Be-
schreibung einer Anzahl A pparate, die eine schnellc Priifung u. Justierung der ver- 
schiedenen Linsen u. Prism en von Instrum enten fiir m ilitar. Zwecke erlauben. (R er. 
scient. Instrum ents 1. 404— 12. Ju li 1930. Philadelphia, Pa., Opt. Lab. Frankford 
Arsenał.) T r o m e l .

G. Bernheim, M. Guyot, J. Ripert, Die sogenannten Anałysenlampen. Der 
photometrische Komparator von Ripert und Bernheim. Allgemeine Untersuchungs- 
und Priifungsmethoden. Besclireibung der Quarz-Hg-Lampen fiir Analysenzwecke, 
eines m it ihnen vcrbundenen App. zur photom etr. Fluoresccnzanalyse (,,Panscope“ ) 
u. verschiedener Anwendungsmógliehkeitcn. (Chim. e t Ind . 23. Sond.-Nr. 3 bis. 
184— 95. Marz 1930.) R. K . M u l l e r .

E. S. Kamiński und N. J. Sseljakow, Die Bestimmung ton  Unebenheiten metal- 
lischer Objekte von beliebiger Form m it I lilfe  von Rónlgenslrahlen. Zur róntgenograph. 
U nters. der Oberflachenfehler eines M etallstuckes yon unregelmaBiger Form  benutzte 
ANGEL cin Fl.-(Jemiseh, das nahezu denselben Brechungsindex h a t wie das zu unter- 
suchende Metali (fiir Fe Jodm ethyl — Bzn.). Dieses Gemisch h a t die Nachteilc, 
teuer u. auBerdem fluehtig u. explosiv zu sein. — Vff. zeigen, daB ais Medium m it 
dcm gewunsehtcn Brechungsindex ein Pulvergemisch yerwendet werden kann. Benutzfc 
wurden Gemische aus Bleimcnnige, Sb, Al, Asehe usw. Nach griindlicher Durch- 
misohung u. Sieben wurde ein K iste m it Holzboden u. Zinnwanden, in der sich der 
Gegenstand befand, m it dem betreffenden Gemisch vollgeschuttet u. zugedeckt. 
Auf diese Weise wurde eine planparallele Form  des Unters.-Objektes erzielt. Die 
erhaltenen Aufnahmen zeigen die B rauchbarkeit der Methode. (U. S. S. R . Scient.- 
tcchn. D pt. Supreme Council N ational Economy No. 156. Transaet. physical-techn. 
Labor. Leningrad No. 3. 33—37. 1926.) G u r i a n .
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C. J. van Nieuwenburg, Alkalimetrische Titrationen, Indicatoren und  Titrations- 
fchlęr. I .—IV. N ach Behandlung der Grundbegriffc: sauer, alkal., ncutral, pa , Sauren 
u. Basen, stóchiom etr. N eutralisationspunkt, Titrationsfehler, Einfliisse auf die Indi- 
catorfarbc, werden ncuartige D efinitionen gegeben, nach dcnen das Umschlagsgebiet 
eines zweifarbigen Indicators von einer [H ‘], dio etwas kleiner is t ais dio der Dissoziat.- 
K onstan te  (K .) der Indioatorsauro entsprechcnden, zu einer liiuft, dio etw as gróBer ist. 
D er U m schlagspunkt is t =  K . der Indicatorsaure. So findet Vf. dio Umschlagsgebiete 
(-punkte) fiir D imethylgelb 2,9— 4,0 (3,5), Mcthylorange 3,1—4,4 (4), M ethylrot
4.2— 6,3 (5), p-Nitrophenol 5,0—-7,0 (5,5), N eutralro t 6,8—8,0 (7,0), Phcnolrot 6,8—8,4 
(7,0), Thym olblau 8,0—9,6 (8,5), Phenolphthalein 8,0— 10,0 (8,5), Thym olphthalein
9.3— 10,5 (10,0). W eitere Ausfuhrungcn iiber Anderung des pn bei der T itra tion , 
T itrationskurven von HCN, Essigsaure, HC1, KOH, N H jO H , 2 bas. Sauren. D araus 
abgeleitet T i trier barkeit schwacher u. starker Sauren u. Basen gegeneinander, E ignung 
der Indicatoren  Phenolphthalein, M ethylrot u. M cthylorange in  besonderen Fallen. 
(Chem. Weekbl. 27. 143—46. 158—60. 174— 76. 186—88. 29/3. 1930.) Gr o s z f e l d .

C. J. van Nieuwenburg, Alkalimetrische Titraliom n, Indikatorcn und Titrations
fehler. V. (IV. vgl. vo is t. Ref.) In  enger Anlehnung an  seine friiheren A rbeiten be- 
rechnot Vf. die bei bestim m ten T itrationstypen auftrctendcn Fehler. F iir dio T itra tion  
einer schwaehen zweibas. Saure m it einer starken Base ergib t sich:

A — x  — a — —  t)H ' +  u O H ' —  1/„ a l i ' / K 2, 
fiir die T itra tion  einer schwachen zweiwertigen Base m it einer starken Saure:

A — x  — » =  « H ' — v O H ' —  Ya a OH.'/Kb, 
fu r Na„C03 m it HC1 u. Phenolphthalein:

A — x  — « =  i iH ' —  v O H ' — a / f 2/H ',
m it M etliylorangc:

A =  x  — a — i iH ’ — v O H ' — 1/ 2 a K J H ‘, 
fiir (COOII)2 +  CaCl2 m it Ba(OH)2:

A  =  x  —  a =  —  v - W  +  v O H ' —  v- ■ 2 L  ■p  — a A 2
fiir HgO +  K J  m it HC1:

A  =  x  —  a =  v (H ' —  O H ' +  2 HgO), 
u. schlioSlich fiir A1C13 m it K O H :

A =  x  — a =  — v W  +  v O H ' — 3 d  L JO W *  +  v L 2/H -.
(Chem. Weekbl. 27. 206—09. 5/4. Delft.) DtisiNG.

E lem en te und anorganlsche Verbindungen.
P. Falciola, Thioharnstoff in der analytisclien Chemie. I. V orlaufiger Bericht. 

L iteraturiibersicht iiber die Vonvendbarkeit von Thioharnstoff in der analy t. Chemie 
ais Fallungsm ittel fiir Pb , Hg, Bi, Cu u. Cd, desgleichen zum Nachweis von H N 0 2 bzw. 
HNO., nach Red. (Industria  chimica 5. 724— 27. Jun i 1930.) G rim m e.

L. J. Curtman und M. Wigier, Die Entfernung sloreiulcr Sauren bei der syslc- 
matischen Metali analyse. Auf Grund ihrer Unterss. schlagen Vff. folgenden Weg vor: 
Zu 1 g Substanz fiige m an in  der Porzellanschale 18 ccm 6-n. H 2SO., u. 10 ccm 15-n. 
H NO ,, m an crhitzo un ter tiichtigcm Riihren, bis S 03-Dampfc abgegeben werden 
u. lasso abkiihlen. Sodann werden weitere 10 ccm 15-n. HNÓ3 zugegossen, das E r
hitzen w ird fortgesetzt, wenn die S 0 3-Bldg. beginnt, w ird wiederum H N 0 3 hinzu- 
gegeben u. erh itzt, bis eine strohfarbene Lsg. entstanden ist. Zu dieser abgekiihlten 
Lsg. g ib t m an 50 ccm konz. H 2S 03, erh itzt, bis S 0 2 entw eicht u. dann noch 2—3 Min. 
Das Ganze kom m t in  einen Beeher m it 50 ccm W ., wird 5— 10 Min. gekocht u. dann 
abfiltriert. Das F il tra t wird auf alle Metallc auBer Pb, Ba u. Sr gepriift. D er Riick- 
stand wird m it 25ccm N a2C03 behandelt, 10M in.gekocht, filtriert, m it 15ccm h. 3-n.HCl 
behandelt, wenn notig, noch einmal filtrie rt u. auf Pb, Fe, Sb, Bi, Cr, Ca, Sr u. B a 
untersucht. (Chem. News 139. 353—55. 369— 71. Dcz. 1929. New York, College 
of tho City.) WlNKELMANN.

Francisco Hernandez, Bemerkung iiber die Analyse der Alkalihypochlorite. F iir 
die Best. des ak t. Cl in Hypochloriten wird die T itration  zweckmaBig m it NaBA s03- 
Lsg. von solcher Konz. vorgenommen, daB 1 ccm 0,001 oder 0,002 g ak t. Cl entspricht. 
Die Zers. der Hypochlorite vor der Best. yon Cl' erfolgt am raschesten m it Arseniten. 
C103' w ird durch Dest. m it HC1 u. T itra tion  des von Cl2 freigemacliten J  bestim m t, 
bei geringen C10:1'-Mengen kann m an colorimetr. Best. anwenden. Zur Best. der AL 
ka lita t werden die Hypochlorite durch E indam pfen der Lsg. zers. u. dann dio Lsg.
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des Riickstands dirckfc m it Vio'n - HCI titr ie rt. (Chim. c t Ind . 2 3 . Sond.-Nr. 3 bis 
179— 81. M arz 1930.) R. K . M u l l e r .

A ngel del Cam po, E in  neues Verfahrcn zur Bestimmung der Phosphorsaure. 
Vorl. M itt. Dio Best. von H 2S 0 4 m it Benzidin kann auch auf H 3P 0 4 ubertragen 
werden, da das Benzidinphosphat in neutralem  u. essigsaurem Medium hinreichend 
unl. ist. Das zur Best. angewandte Benzidinacetat wird durch Losen yon 5 g Benzidin 
in wss. Suspension m it der geniigenden Menge Eg. u. Yerd. auf 500 ccm hergestellt, dio 
Lsg. soli n ich t m ehr ais 50 ccm Eg. enthalten. H 3P 0 4 w irk t hier .2-bas. Die Lsg. muC 
frei von S 0 4"  sein. Das gefallte Benzidinphosphat w ird filtriert, in  W. aufgesehlammt 
u. m it Vio -n. NaOH  gegen Phenolphthalein titr ie rt. Eine Best. von P 0 4" '  u. SO,” 
nebeneinander is t dadurch móglich, daB Benzidinphosphat im  Gegensatz zum Sulfat 
in n. HC1 1. ist. (Chim. e t Ind . 23. Sond.-Nr. 3 bis. 182— 83. Marz 1930. 
Madrid.) R . K . M u l l e r .

R. G. Turner, Die Jodstarke-Reaktion: Stabilitat und Proporłionaliłdt der Farbung, 
die durch kleine Jodmengm erzeugt wird. Dio Jodstarkefarbung, die bei Abwesenheit 
anderer Salzo erzeugt wird, kann zur eolorimetr. Messung von Jodm engen von 0,0005 
bis 0,005 mg yerwendet werden, dio Genauigkeit der eolorimetr. Ablesung betrag t
0,0001 mg. Die Farbung is t der yorhandenen Jodmengo proportional; die chromogene 
Substanz bleibt mindestens eine Stde. lang stabil. Dio Temp. bis zu 70° h a t keinen 
EinfluB auf die In ten sita t der Farbung, iiber 70° wird dio Farbung schwacher. (Journ . 
Amor. chem. Soc. 5 2 . 2768— 73. Ju lil930 . D etroit, Michigan Medizin.College.) W r e s c h .

Edmond Rousseau, Die Bestimmung kleiner Vanadinmengen in  Stahlen oder 
Legierungen. Zur Trennung von Fe u. V wird eine konz. schwach saure Lsg. (10 ccm) 
aus 1 g S tahl in  HC1 tropfenweise in  100 ccm 30% 'g- N aOH  gegeben. K O H  ist n icht 
geeignet. Die Lsg. wird auf 250 ccm verd., dekantiert, erkalten lassen u. filtriert.
100 ccm werden m it H N 0 3 neutralisiert u. m it yerd. H 20 2 titr ie rt. Die von H 20 2 
in  A lkalim etayanadatlsg. heryorgerufene u. bei H 20 2-t)bersehuB verschwindende 
ro tbraune Farbung erseheint beim Ansauem  m it HNOn wieder. Die der B raunfarbung 
sich iiberlagemdc, in Ggw. von Mo auftretende Gelbfarbung erseheint bei Mo-Gehh. 
unter 0,2%  erst nach beendeter V -Titration. U bertitra tion  kann durch Zugabe einiger 
Tropfen N itritlsg. u. kurzes E rhitzen  ruckgangig gem acht werden. In  Ggw. groBerer 
Mo-Mengen wird V in Adsorption an Fe(ÓH)3 (bas. Fe-V anadat) aus der salzsauren 
Lsg. durch Zugabe eines N H 3-Uberschusses abgetrennt, der Nd. w ird m it w. W. aus- 
gewaschen, in HC1 gel., die Lsg. konz., V von Fe dureh sd. NaOH getrennt u. wie 
oben bestim m t. Mo wird in bekannter Weise ais MoS, gefallt u. durch Gliihen in M o03 
iibergefiihrt. (Chim. e t Ind . 23. Sond.-Nr. 3 bis. 167—76. Marz 1930.) R. K . M u.

A. Stadeler, Die Bestimmung von Kieselsaure neben Silicium  im  Ferrosilicium. 
Dio Yerff. zur Best. von S i0 2 neben Si beruhen auf dereń Trennung von Si bzw. den 
Silieiden u. den anderen Bestandteilen m ittels wss. Salzlsgg. bzw. vcrd. Sauren, auf 
galvan. Wege oder m it Hilfe von rcaktiven Gasen. N ach dem ersten Verf. fiih rt nu r 
die Yerwendung yon Br-KBr- bzw. J-K J-Lsgg. sowie yerd. HC1 u. H N 0 3 zu z. T . 
brauchbaren Ergebnissen (ygl. B ardenH EU E R  u . P. D ic k e n s , C. 1 9 2 7 . I I . 299; 
P . O b e r h o f f e r  u. E. Amman, C. 1 9 2 7 . I I . 2213; F . W il le m s , C. 1 9 2 8 . I . 2634). 
Das zweite Verf., die Abscheidung m ittels elektr. Stromes, h a t infolge auftretender 
Nebenrkk. an der Anodę bisher keine Bedeutung erlangt. Das z. Z. geeignotste Verf. 
is t die Chlorierung, wobei die metali. B estandteile im Cl-Strom verfluehtigt werden, 
wahrend S i0 2 u. andere O syde neben C zuriickbleiben. Vf. berichtet iiber planmaBige, 
an  13 E isenhiittenlaboratorien ausgefuhrte U nterss. uber die Bedingungen der An- 
wendung dieses Verf. Die A pparatur wird beschrieben u. w eiter entwiekelt. Ais 
geeignetsto Versuehstemp. wurde die von 550°, ais zweckmaBigste Chlorierungs- 
geschwindigkeit die yon 10 l/h  gefunden. 10 g Ferrosilicium werden in der angegebenen 
Apparatur un ter obigen Bedingungen w ahrend 3 Stdn. chloriert, der R iickstand zur 
E ntfernung etw a noch vorhandener Chloride m it konz. HC1 ausgelaugt, das Unlóslicho 
durch ein dichtes F ilte r ab filtriert u. S i0 2 durch Abrauchen m it H 2S 0 4 u. H F  bestim m t. 
Der yerbliebene A brauchruckstand is t bei hochprozentigem Ferrosilicium grau bis 
grauschwarz u. besteht aus SiC; es wird im Pt-T iegel m it N a-K -Carbonat u. K N 0 3 auf- 
geschlossen u. dio Silieid-Si02 fiir sich bestim m t. SchlieBlieh lassen die angestellten 
Unterss. iiber den EinfluB der A rt des Zerkleinems der Proben auf die S i0 2-W erte er- 
kennen, daB letztero bei Erw arm ung ansteigen u. daher starkere Erw arm ung beim 
Zerkleinern yermieden werden mufi. (Arch. Eisenhiittenwesen 4 . 1— 6. Ju li 1930. 
H attingen /R uhr.) R o s e n .
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A. W. Pamfilów und E . G. Iwanitschewa, Bestimmung von Bleipcroxyd. I I .  M itt. 
(Journ . Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61.1807— 17.1929. — C. 1 9 3 0 .1 . 1186.) S c h o n f .

B. Jones, Die Fiilhmg von geringen Bleimengcn a h  Błeichromal w id ihre genaue
colorimetrische Bestimmung. Die saure, bleihaltige Lsg. wird auf dem W .-Bad zur 
Trockne eingedampft, m it 8 Tropfen verd. HC1 (1: 1) u. dann m it h . W. yersetzt. Zur 
klaren Lsg. werden 10 ccm einer ca. Vl0‘n * K ,C r0 4-Lsg. zugegcben, dann wird die Lsg. 
schwach ammoniakal. gemacht u. m it verd. Essigsaure schwach angesauert. N un wird 
10 M inuten gekocht u. darauf in k. W. abgekiihlt. Das ausgesehiedene, gu t krystalli- 
sierte PbCrO,, wird abfiltriert u. m it 2°/0ig- K N 0 3-Lsg. ausgewaschen. Das P bC r04 
wird dann m it 10 ccm H N 0 3 (D. 1,2) gel. u. die Lsg. nach zwei- bis dreimaliger F iltration  
in einem N ESSLER-Glas auf 100 ccm aufgefiillt. E ine gleich groCe Sauremenge wird 
in  einem zweiten NESSLER-Glas auf 100 ccm aufgefiillt. Zu beiden Lsgg. werden 
5 ccm einer essigsauren Diphenylcarbazidlsg. gegeben. Die starko, an  K M n04 er- 
innernde Farbung der zu prufenden Lsg. w ird m it der zweiten Lsg., die m it eingestellter 
K 2Cr20 7-Lsg. titr ie rt wird, vcrglichen, bis beido Lsgg. gleich starkę Farbung aufweisen. 
So ergab sich z. B. bei Verwcndung von 2 ccm Pb-Lsg., u. 3/iooo'n - K 2Cr20 7-Lsg. s ta t t
0,2 mg 0,21 mg Pb. — Es wird festgestellt, daB ein UberschuB von CH3-COO-NH4 
dio Fallung von PbC r04 yerhindert bzw. P b C r0 4 lost. (A nalyst 55. 318—-20. Mai 
1930. Cardlff, D ept. of M etallurgy Uniy. College.) D u s i n g .

Henry J. S. Sand, Die Trennung von Melallen durch „innere Elektrolyse'’'. 
Vf. beschreibt einen App. zur Trennung von kleinen Mengen eines Metalls von groBeren 
Mengen eines unedleren Metalls. Das wesentliche Merkmal der Anordnung ist, daB 
zur Elektrolyse kein elektr. Strom von auBen zugofiihrt wird. Das zu bestimmendo 
Metali wird auf einer P t-K athode niedergeschlagen. Die Anodę is t aus dem unedleren 
Metali angefertigt u. tauch t in  eine Lsg. eines seiner Salze. Der Anodenraum is t durch 
eine semipermeable W and von dem K athodenraum , der die zu analysierendc Lsg. 
enthalt, getrennt. Zur Elektrolyse werden K athode u. Anodo auBcrhalb der beiden 
Elektrolytfll. leitend m iteinander yerbunden. E in  mechan. R iihrer u. ein Bunson- 
brenner vervollstandigen die Einrichtung. (Analyst 55. 309— 12. Mai 1930. Sir J o h n  
C a s s  Technical In s titu te  E . C. 3.) D u s i n g .

Ella M. Collin, Schnellbcstimmung von W ismut und K up/er in  Bleibarrcn durch 
innere Elektrolyse. (Vgl. C. 1930. I. 715.) Yf. beschreibt dio Trennung von kleinen 
Mengen yon B i u. Cu von groBen Pb-Mengen durch „innero E lektrolyse" (ygl. vorst. 
Ref.) bei gleichzeitiger Anwesenlieit von Sb u. Ag. Der salpetcrsaurcn Lsg. einer Probo 
des Pb-Barrens w ird W einsaure zugesetzt, zum Ltisen des Sb. Ag wird dann m it HC1 
ais AgCl en tfem t u. etw a noch yorhandenes 3-wertiges Sb durch K M n04 in 5-wertiges 
vcrwandelt. E in T)berschuB an K M n04 wird durch Hydroxylam in unschadlich ge- 
m acht. Die Lsg. wird dann bei einer Temp. von 85—90° ohne Anwendung einer auBeren 
EK. 15' elcktrolysiort. B i u. Cu scheiden sich auf der P t-K athode ab. Der Nd. wird 
dann in  H N 0 3 gel. u. das Cu von Sb m it N H 3 u. (NH4)2C03 getrennt. Dio getrennten 
Metalle werden schlieBlich aus salpetersaurer Lsg. durch innere Elektrolyse nieder- 
geschlagen u. gewogen. Bei Verss. m it 5— 10 g rcinem Pb, dem z. B. 5,0 mg Bi u.
8,0 mg Cu zugesetzt worden waren, wurden 5,1 mg Bi u. 8,1 mg Cu gefunden. (Analyst 
55. 312—18. Mai 1930. The Sir J o h n  Cl a s s  Technical In s titu te  London, E. C. 3.) D ii.

Haberland, Schnellanalyse von mangańlegiarten Messingen. Das Mn wird zuerst 
ais MnOo abgeschieden. Zu diesem Zweck wird 1 g Bohrspane m it 20— 25 ccm 
H N 03 1: 1 gel., auf 10 ccm eingedampft u. 3— 4 g KC10, portionsweise zugesetzt. 
Nach dem E rkalten  der osydierten  Probe fiillt m an m it k. W. den 200 ccm-Kochkolben 
auf, filtrie rt das MnOa ab u. bestim m t es nach H a m p e . Das F il tra t wird auf 50 ccm 
eingedampft u. darin  das Cu u. P b  durch Elektrolyse erm ittelt. F e u. Al werden aus 
dem E lektro ly ten  der Cu-Fallung nach dom Eindam pfen desselben bis ungefahr zur 
H alfte durch N H ;, gefallt. Das F e wird nach R e in h a r d t  t i tr ie r t u. das Al berechnet. 
Die Abseheidung des Ni erfolgt ais Niekeloxim, u. das Zn wird rechncr. aus der Differenz 
erm ittelt. (Chem.-Ztg. 5 4 . 346. 3 /5 . 1930. Wilhelmshaven.) W i l k e .

A. Debenedetti, Vber die Bestimmung der Plagioklase durch Messung der A us- 
loschungswinkel in  der zu (010) normalenZone. Es w ird yorgeschlagen, n icht die K urven 
der Auslóschungswinkel selbst, sondern die der m ittleren Neigung der Tangenten an  
die Auslóschungskurren, also die abgeleiteten K urven, zur Best. der Plagioklase zu 
yerwendon. Die dadurch erreiehte Vereinfachung wird an  Beispielen gezeigt. (A tti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 11 . 848— 53. 4 /5 . 1930.) R . K . M u l l e r .
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O rg an isch e  Substanzen.
Josef Lindner, FehhrąuęUen in  der organischen Elemeniaranalyse. V II. Mitfc. 

Becinflussung der Wassersloff werte durch Kautschuk- utul Korhmaterial. (VI. vgl. C. 1930.
II . 773.) Im  AnschluB an  dio lotzte M itt. untersuchtV f. d ie Abhśingigkeit der H-W erte 
bei der E lem entaranalyse vom K autschuk u. zugleich auch vom eventl. verwendeten 
Kork. Den wesontlichen Fehler bedingt n ich t d ie Abgabe fliichtiger organ. Bestand- 
teilo, sondern d ie D urchlassigkeit des M aterials fiir W. Vf. g ib t an, wie m an sich vor 
dieśor Fehlerąuolle schiitzen kann u. cm pfiehlt z. B. A ufkitten des Schlauchstucks auf 
dio beiden Rohrendon. (Ber. Dtseli. chem. Ges. 63. 1672—83. 9/7. 1930. Innsbruck, 
Univ.) B e r g m a n n .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Akif Schakir, Die Becinflussung der Diazoreaktion von Alkaloiden durcli Lipoide 

und Harn. Harno von Menschen zeigen bei yerschiedcnsten K rankheiten , wenn auch 
keineswegs regelmaBig dio Eig., die Diazork. zugefiigten Morphiums oder Ilero im  zu 
hemmon. Das wirksame P rinzip  dorartigen H arns lioB sich durch  Fiillung m it B leiacetat 
isolieren. (Ztschr. Im m unitatsforsch. exp. Therapie 65. 120—24. 31/1. 1930. H am burg- 
Eppendorf, K rankonhaus.) SCHNITZER.

K. Herxheimer, tlber die Ablesung der serodiagnostischen Trubungsrcaktion. 
Vf. cm pfiehlt das Aslraviolełt, einen Farbstoff der Indolreihe, der, in  einer Endkonz. 
von 1: 20 000 dcm System der M E INICK E-Triibungsrk. zugesetzt, die Ablesung der 
R esultato erleichtort. (Z trbl. B akter., P arasitenk. I . Abt. 115. 223—24. 1930. F ran k 
fu r t a. M ., H autk lin ik .) SCHNITZER.

O. Gragert, tlber den Wcrt verschiedencr Metlioden zur Erkennung der Friihgraviditat. 
Die Phlorrhizinrk., die darau f beruh t, daB Schwangere schon auf kleino Dosen m it 
Zuckerausscheidung reagieren, g ib t eine Sicherheit yon 75,7%. Die Aniithrombinbest. 
nach D i e n s T m it B iurctrk. oder N inhydrinrk . im Plasm a oder nach der quan tita tiven  
A ntithrom binbest. w ar unbefriedigend, auch dio Ninhydrinjlockungsrk. nach VOGEL 
■war bei 70,3%  Sicherheit n ich t geeignet, da  sie gerade bei junger Schwangerschaft ver- 
sagte. Am besten bew alirte sich die auf dem A bderhaldenprinzip aufgebaute R k. nach 
LuTTGE-V. M e r t z - S e l l h e i M m it einer Sicherheit von 82,4% . (Ztschr. Geburtshilfe 
u. Gynakologie 93. 75—86. 1930. Greifswald, Frauenklin ik . Sep.) S c h n it z e r .

Emil Abderhalden und Severian Buadze, W ciura Studien iiber die bei positivem  
A us fa li der Abderhaldenschen Reaklion im  Blutplasma bzw. -serum auftretenden Fermenlc 
und weitere Beobachlungcn iiber ihr Verhallen nach erfolgtcr Abtrennung. F riiher (vgl. 
C. 1 9 2 9 .1. 272) gelang der Nachweis, daB der positive Ausfall der Ab DE RH A LDE Nsche n 
Rk. auf der Ggw. von Form enten im  B lutplasm a bzw. -serum beruh t. I n  Fortsetzung 
der Verss. wurde un tersucht, wie lango dio in  B etrach t kom m enden Ferm ento in  ge- 
trocknetem  Serum ihre W irksam keit beibehalten. E ine Inak tiv ierung  des Serums 
t r i t t  bei 1/3-std . E rh itzen  auf 60° n ich t ein, bei 80° t r i t t  In a k tm e ru n g  ein. E in  93 Tago 
aufbowahrtes Trockenserum zeigte nach Auflosen dio urspriingliche ferm entativo 
W rkg. Die E introcknung des Serums h a t den groBen Vorteil, die im nativon Serum 
Yorhandene Ferm entkonz. abzuandern. Es w urde erneu t bewiesen, daB der negative 
Ausfall der Abd. Rk. bei m anchen Soronvon Schwangeren auf unzureichende Ferm entkonz. 
zuriickzufuhren ist. W urde das entsprechende Trockenserum in  woniger Fl. gel., ais 
der Serummonge entsprach, so wurde eine positive A bd.Rk. erhalten . H ervorzuheben 
ist, daB bei Anwendung vorschiedener Konzz. von Serum ferm enten eine fortlaufendo 
Skala von schwach- bis tiefblauen Tónen der N inhydrinrk , erhalten  werden kann. 
Auch bei Anwendung von gróBeren Mengen Trockenserum  von N ichtschwangeren 
t r i t t  dio A bd.Rk. n ich t ein. Die Spezifitat der A bd.Rk. w ird durch die H erst. vou 
Trockenserum u. dessen Aufbewahren n ich t vorandert. Es wurde un tersuch t, ob im 
Serum Schwangerer Ferm ontwrkgg. naclizuweisen sind, dio auch  dom Erepsin- bzw. 
Trypsin bzw. dem Komplex Trypsin-K inase zukommen. Zum Nachweis der Erepsin- 
wrkg. wurde u. a. d.l-Lcucylgbjcin zur Priifung der Trypsin wrkg. Chloracetyl-l-lyrosin 
benutzt. F iir dio Verss. wurde eine Lsg. des Trockenserumgemischcs von 25 Fallen 
in  dest. W. verwendet. AuBerdem w urden fiir die Verss. Glycerinausziige aus dem 
Trockenserum verwondet. Die Verss. ergaben, daB Serum von Schwangeren, das 
Placentaproteide abzubauen verm ag, keine W rkg. auf Chloracetyl-l-tyrosin zeigt, 
d.l-Leucylglycin w urde aber gespalten, das Serum en th a lt dem nach Erepsin. (Ferm ent- 
forsch. 10. 455—63. 1929. Halle, U niv. Physiol. In s t.)  S c h o n f e l d .
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William J. Husa und W. W. P. Enz, Uber die Bestandigkeit von Arsenjodid- 
und Mercurijodidlosungm der U .S .P .X .  E s wurde die B estandigkeit der Arsen- u. 
H g-Jodidpriiparato der U .S .P .X . (Donovans Lsg.) untersucht. Dem Namen nacli 
miiBtc dio Lsg. A sJ3 u. H g J2 enthalten ; in W irklichkoit besteht sie aber aus arseniger 
Saure, H g J2 u. H 2H g J4. Die Zers. is t auf den tlbcrgang von A s'" in A sv nach der R k .:
2 H J  +  O — ->- H 20  +  J 2; J 2 -f- As(OH)3 +  H 20 — >-H3A s04 +  2 H J  zuriickzufuhren. 
Teilweise is t aber auch die Zers. auf die durch Lichtcinw. zuriickzufiihrende Zers. des 
H J  in  H 2 u . J 2, das weitere Mengen As(OH)3 in Arsensaure iiberfiihrt, zuriickzufuhren. 
Die B estandigkeit der D 0N0V A N -Lsg. kann erhóht werden durch Aufbewahren in 
braunen, ganz gefiillten Flasehen im E isschrank u. Vertreiben der L uft aus den Flaschen 
durch ein inertes Gas; 25%  des W. sollen durch Honig ersotzt werden. Die B estandig
keit der Lsg. w ird durch Zusatz einer Spur H g oder A s03 nieht erhóht; am bosten halten 
sich Lsgg. von pn =  5,5— 6,5. Zusatz geringer Mengen CaC03 zu den gewóhnlich 
Ph =  1,2 zeigenden DONOVAN-Lsgg. is t sehr giinstig. E in  Zusatz von 0 ,4%  Ozalsaure, 
Urotropin, Terpinhydrat oder II3P 0 2 w irkte s ta rk  stabilisierend, is t aber teilweise wegon 
der G iftigkeit u. teilweise wegen der U nvertragliclikeit (Bldg. von Ndd.) unbrauchbar. 
Am starksten  wird D o n o v a n s  Lsg. durch S trahlen der Wellenliinge 5200—4600 A 
angegriffen. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 328—41. April 1930.) SCHONFELD.

L. W. Rowe, Der Strophanthusstandard der U. S . P. Nach der U. S. P . X . soli
1 ccm S trophanthustink tur im l-Std.-Froschvers. 8,3 mg Ouabain iiquivalent sein.
Vf. fand, daB, je nach der Biomethode, sehr verschiedene O uabainaquivalente erhalten 
werden. 1 ccm T ink tu r wird 8,3 mg Ouabain nach der U .S.P.-M etliode, G—7 mg 
Ouabain nach der Froschherz-M .L.D.-M ethode u. n u r 4,0 mg Ouabain nach der 
K atzcnprufm ethodc aquivalent sein. Der gegenwartige S tandard d e rU .S .P . erscheint 
zu hoch. Ouabain is t ein passender Standard  fiir S trophanthus, n ieh t aber fiir Digitalis 
u. Scilla maritim a. Die gegenwartige U .S.P.-M ethode (Einstundenfroschvers.) is t 
selbst fiir S trophanthus ungeniigend. Die M .L.D .-Froschm ethode is t im 6-std. Vers. 
bei 20° sowohl fiir Digitalis, wie fiir S trophanthus die bestgeeignete Methode. (Journ . 
Amer. pharm ac. Assoc. 19. 563— 66. Ju n i 1930.) ScHONFELD.

S. L. Hilton, Aqua liamanelidis N . F .  Hamameliswasser. Zauberhaselicasser. 
Die untersuchten M uster enthielten kein CII „O. Die bei der Priifung nach der N .F.V .- 
Probe erhaltene positive CH20-R k . is t auf den geringen Pinen- u. Pinolgeh. der Drogę 
zuriickzufuhren. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 232—35. Marz 1930.) ScHONFELD.

G. FrericłlS, Die Bestimmung des Arsens im  Natriumkalcodylat. (Naeh Versuchen 
m it K. Meyer.) Das Verf. des Arzneibuchs zur As-Best. in N a-K akodylat nach RUPP 
u. R o s e n t h a l e r  b ietet keine Gewiihr fiir richtige R esultate. Dic Methode wurde 
vereinfacht, indem reines M n02 u. H 2S 0 4 zur Zerstorung der organ. Substanz ver- 
wendet w ird: Man e rh itz t in einem KjELDAHL-Kolben von 100 ccm 1,5 g reines M n02, 
10 ccm H 2S 0 1 u . etw a 0,2 g N a-K akodylat y a Stde. derart, daB er m it S 0 3-Dampfen 
gefiillt ist, diese aber nu r in geringer Menge entweichen. Man spiilt den K olbeninhalt 
m it W. in einen Glasschliffkolben u. en tfarb t die FI. m it Oxalsiiure; Zusatz von
2 g K J , T itra tion  m it Vio_n- N a2S20 3. D ie Methode is t sehr genau. (Apoth.-Ztg. 45.
440— 42. 9/4. 1930. Bonn, U niv., Pharm . In s t.) SCHONFELD.

L. W. Green und R. E. Schoetzow, Priifung ron gelben Quecksilberoxydsalben. 
Zur HgO-Best. in Salben sind die Methoden von SJOSTROłl (Bldg. v o n K H g J3 auf Zusatz 
von K J  u. V]o'n - HC1 zur a th . Lsg. der Salbe) u. von A l l p o r t  (Lósen der Salbe in  einem 
Gemisch von 13 Teilen Bzl. +  2 Teilen Eg. +  5 Teilen 90%>g- A. u. Fallen des H g ais 
Sulfid) gleich gu t geeignet. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 471. Mai 1930.) ScHONF.

L. E. Warren, Eine empirische Probe fi ir  die Bestimmung des Harzgehaltes in  
Kalomelpillen („ccmipound pills of mercurous chloride"). F iir die H arzbest. in H g2Cl2- 
Pillen yerw endet Vf. die Methode von J e n k i n s  zur Podophyllumpriifung (Ind. engin. 
Chem. 6 [1914]. 671). D er H arzgeh. der Abfiihrpillen („Compound C athartic pills“ ) 
betrag t 0,0660—0,0821 g. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 468— 71. Mai 1930.) S cho .

T. Kariyone und S. Takahashi, Uber die Gehaltsbestimmung der dtherisclien Ule 
von pflanzlichen Drogen. I . Erfolglose Verss. zur Best. a th . Ole ergaben die An- 
w endbarkeit der Methode fiir Best. des Rohkresols in Kresolseifenlsgg. — 5 ccm 
Probe werden m it 200 g W ., 40 g NaCl versetzt, m it verd. H 2S 0 4 (M ethylorange) an- 
gesauert u. etw a 80 ccm abdest. (Kaniakolben, 110 ccm). Man lóst 30 g NaCl im D estillat, 
erw arm t 15 Min. im  W asserbad auf 60—70°, k iih lt auf 20° ab  u. versetzt m it gesatt. 
NaCl-Lsg. bis zur Marice. Bei Anwendung von 2,5 ccm Kresol wurden 2,1 ccm Olschieht



1742 G-. A n a l y s e . L a b o r a t o r io m . 1930. II.

erhalten; ebenso lieferten 5 ccm Kresolsoifenlsg. m it 2,5 ccm Kresol 2,1 eom Olsehicht. 
(Journ . pharm ac. Soc. Jap an  50. 28—29. Marz 1930.) SCHONFELD.

T. Kariyone und K. Horino, tlber die Oehaltsbestitnmung der atherischen Ole 
von pflanzlichen Drogen. I I .  (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. liaben 2 A pparate fiir die Gehalts- 
best. a th . Ole in  Drogen konstru iert; der eine App. d ien t zur Best. von a th . Olen, D. 
un ter 1, der zweite zur Olbest., dessen D. iiber 1 ist. Das Yerf. besteht in  6-std. E rhitzen 
von 60 g Drogę m it 300 g W. in  einem Olbad von 130— 140°; Einzelheiten fehlen. 
Fehlergrenze 0,1—0,14%- I n 38 Drogen wurde der Geh. an a th . Ol bestim m t. (Journ . 
pharm ac. Soc. Jap an  50. 29—31. Marz 1930.) S c h o n f e l d .

L. Rosenthaler, Alizarinsidfosaures N airium  ais Reagens a u f Alkaloide. Es 
werden die Grenzkonzz. angegeben, bei denen die Alkaloide m it alizarinsulfosaurem 
Na, das sich ais ein A lkaloidfallungsm ittel erwiesen hat, noch Fallungen geben. Das 
Alkaloidsalz w ird auf dem O bjekttrager in  1 Tropfen W. gel. u. m it 1 Tropfen Reagens 
zusammengebracht. F reie Basen miissen vor der R k. in  verd. Saure gel. werden. G ut 
brauchbar sind die m it dem Reagens erhaltenen Fiillungon zum Nachweis von Atropin. 
(Apoth.-Ztg. 45. 638—40. 21/5. 1930.) S c h o n f e l d .

Peter Valaer, jr., Eine Untersuchung uber die Emodingruppe der Cathartica. 
Die Methode zur Best. der Em odingruppe der C athartica (Cascara, R habarber, 
Senna etc.) beruht auf der R k. B o r n t r a g e r s  (Ztschr. analy t. Chem. 19 [1880]. 165). 
W erden Drogen, dereń W rkg. auf die Ggw. von Oxyanthrachinon- oder anderer Anthra- 
chinonderiw . zuriickzufiihren ist, nach Ansauern m it A. ex trah iert u. dio iith. Lsg. 
s ta rk  aminoniakal. gemacht, so farb t sie sich m ehr oder weniger ro t. Dio In ten sita t 
der Farbo entspricht dem Cascarageh. bzw. dem Geh. an Em odingruppen. 25 ccm 
Substanz werden m it 2 ccm ł/ 10-n. H 2SO., angesauert, m it 50 ccm A. ausgeschiittelt u. 
m it W. ausgowaschen. B e i Ggw. einer emodinhaltigon Drogę erscheint dio A.-Lsg. 
gelb. Die a th . Lsg. w ird nach Versetzen m it konz. N H 3 (1: 1) im LoviBOND-Colorimeter 
auf Gelb u. R o t untersucht. Nach der Methode wurden Cascarafluidexlrakte auf ihren 
Geh. an freiem u. Totalem odin untersucht. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 235— 43. 
Marz 1930.) S c h o n f e l d .

A. Kuhn, Luminescenzanalyse hornoopathischer Verreibungen. Dio H om ogonitat 
u. TeilchengroBe in  T ritu rationen  bestim m t DANCKWORTH (Luminescenzanalyse im 
filtrierten  u ltravioletten  L icht) durch Best. der Fluorescenz der Verreibungen. Vf. 
h a t dio von DANCKWORTH gemachten Angaben an Verreibungen yon U -Nitrat u. 
Kalomel nachgepruft u. kom m t zu dem, dcm Befund DANCKWORTTs widersprechenden 
Ergebnis, daB, je besser die Verroibung ist, um  so m ehr die Eigenfluorescenzfarbe des 
yerriebenen Stoffes gegeniiber der Fluorescenzfarbe des Milchzuckers zu ruek tritt. 
Die Giite der Verreibung auBert sich darin , daB leuchtende K rystalle im m kr. Bild 
nur in den niederen Potenzen auftreten  durfen. Dieses Ergebnis weicht von dem ab, 
das m an bei der B etrachtung von Verreibungen gefarbter Stoffe m it sichtbarem  Licht 
erhiilt. So wird eine Verreibung von Carbo anim alis m it zunehmender Yerreibung 
dunkler. (Apoth.-Ztg. 4 5 .343—44.19/3 .1930. Radebeul, M a d a u s  & Co.) S c h o n f e l d .

W. M. Cliace Valve Co., ubert. yon: William M. Chace, Adelbert H. Lind
ley, Arthur Cooper und Hilma B. Chace, D etroit, Michigan, Thermostat. E in  Stab 
aus einem F e enthaltenden Metali m it niedrigem W armeausdehnungskoeffizienten, 
z. B. N i-S tahl wird m it einem S tab gleicher Dicke aus einem N iehteisenm etall, z. B. 
aus Messing, von hóherem Ausdelinungskoeffizientcn verschweiBt. Auf die Eisen- 
legierung wird dann ein diinnerer S tab  aus dem N iehteisenm etall aufgeschweiBt. Der 
so hergestellte T herm ostat soli den korrodierenden Einfliissen von Gasen odor Fil. 
besser w iderstehen ais ein soloher, der m it m etali. Schutzschichten iiberzogen ist. 
(A. P. 1769 622 vom 27/1. 1928, ausg. 1/7. 1930.) Ge i s z l e r .

W. M. Chace Valve Co., iibort. yon: William M. Chace, D etroit, V. S t. A., 
Tliermostatisches Element. Das E lem ent besteht aus einer Legierung von 57,65%  Fe, 
40%  Ni, 2%  Si u. 0,35%  C u. einer zwciten, m it der ersten yerschweiBten Legierung 
yon 72,5—71,9%  Fe, 7,25—7,75%  Ni, 2—4%  Cu, 13,25— 14%  Cr, 1,75—2%  Si u.
0,25—0,35%  C. Das E lem ent erleidet die starksten  Form veranderungen im Tempe- 
raturbereich von 150 bis etw a 280°. (A. P. 1796 623 yom 16/8. 1928, ausg. 1/7. 
1930.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, iibert. von: William H. Jones, Schenectady, 
V. St. A., Goochtiegel aus Quarzglas. E in  m it an der Innenseite angeordneten Offnungen 
Yersehener R ing aus Quarzglas d ieu t ais Triiger eines aus Quarzglasstaben bestehenden
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Gitterwerkes. Die Stabo dieses G itterwerkes werden m iteinander u. ihro Enden m it 
dem Tragring verscbmolzen. Das Ganze w ird in  ein Q uarzglasrobr ais B odenplatte 
eingeschmolzen. (A. P. 1769 841 vom 8/6. 1929, ausg. 1/7. 1930.) K u h l i n g .

Elektrizitats-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co. und Franz Petz, N iirnberg, 
Elektrolyseapparat zur Herstcllung von Wasserstoff und Sauerstoff, bei dem die m itb ip o la r 
geschalteten E lektroden u. m it D iaphragm arahm on ausgestatte te  Zelle u. auf der 
Zelle sitzenden Gassam m olplatten freistehend in  einen E lek tro ly t entbaltenden Trog 
eingetaucbt sind u. dureb enge Zellbodenoffnungen bindurch m it dem E lektro ly ten  
gespeist werden, 1. dad. gek., daB alle 4 K an ten  der eng aneinander stelienden recht- 
ockigen E lektroden u. D iapbragm enrahm en in  die N uten  des fugenlos durchlaufenden 
Bodens, der fugenlos durchlaufenden Liingswande u. der ebenfalls fugenlos durcli- 
laufenden Decke eines Zellenkastens aus einem n icb t strom leitenden u. gegen k. Lauge 
widerstandsfahigen M ateriał, wio z. B. H artkau tschuk  (Ebonit), e ingebettet sind, u. 
daB die erforderliclie E lek tro ly ttem p. von n u r etw a 30—35° durcb  eine zwisoben dem 
K astenboden u. dem Tragboden angeordnete K uhlwasserschlange m it warme- u. 
strom leitenden Querroliron u. isolierenden Langsverbindungsrohren erreiebt w ird, u. 
daB der von den Gassammelglooken aus um die Kastenlangsw ande herum geleitete u. 
naeb gleichmaBiger Verteilung im  Trog um  die K uhlschlange berumgeflossene E lek
tro ly t durch eine u n te r den Bodenoffnungen des Zellenkastens an dessen B odenplatte 
d ich t angeschlossene Langsrerteilungsrinne durch diese Bodenoffnungen bei seinem 
K reislauf hindurchgefiihrt wird. — 5 w eitere Anspriiche. (D. R. P. 501 304 KI. 12i 
vom 21/12. 1928, ausg. 2/7. 1930.) D r e w s .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkynjo, Tokio, iibert. von: Uzumi Doi, K itatoskim a- 
Gori, Japan , Oasanalysenapparat. Die Messung beruh t auf der Verschiedenheit des 
Lichtbrechungsyermógens der verschiedenen G asarten gegebenenfalls u n te r Variierung 
des Druckes derselben. D er App. bestelit aus einer Spiegelglasplatte, einem recht- 
winkeligem Prism a, einer doppćlten R ohre zur Aufnahme des Priifgases u. von L uft 
ais Vergleichsgas. Yon dem Spiegel werden Liehtstrahlen, die von einer Taschen- 
lampe ausgeben, teils yon der Glasoberfliiche, teils nach Durchgang durch die Glas- 
p la tte  von der Spiegelflache refloktiert u. der eine S trah l durch das Prtifgas, der andere 
durch die Luftfiillung der Rohre geworfen. D urch das Prism a werden sie dann  zwei- 
mal reflektiert, in  von dem 1. D urchgang yerschiodenen A bstand wiederum durch 
die R ohre geleitet u. durch ein Fernrohr beobachtet. (A. P. 1770 355 vom  22/10,
1927, ausg. 8/7. 1930. Japan . P rior. 6/11. 1926.) G e is z l e r .

General Chemical Co., New York, iibert. von: Artliur H. Henninger, Flushing, 
N. Y., Bestimmung von Schwefeluiasserstoff in  auperdem noch Schwefeldiozyd enthaU 
tenden Oasgemischen. Das Gasgemisch w ird m it W .-freiem C uS04 oder Ag2S 04 be- 
handelt, wodurch H 2S vollstandig absorbiort w ird. (A. P. 1 770 694 vom 16/2. 1927, 
ausg. 15/7.1930.) " D r e w s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Bcrlin-Siem ensstadt, Einrichtung zur Bestimmung 
der Kcmzentration eines Gases, vorzugsweise der Kohlensaure, nach der Absorptions- 
methode m it H ilfe einer Schaltung von strahlungsempfindliohen Organen, welche die 
Differenz zwischen der G esam tstrahlung u. der von dem Priifgas durchgelassenen 
Strahlung miBt, dad. gek., daB eine 2. Schaltung m it m indestens einem strahlungs- 
empfindlichen Organ yorgesehen is t, das durch die G esam tstrahlung beeinfluBt wird, 
u. daB beide Schaltungen m it einem gemeinsamen Anzeigegeriit d e ra rt yerbunden 
sind, daB dieses das Verha.ltnis der Differenz der S trahlungsin tensitat zur Gesamt- 
in tensita t miBt. — Intensitatsschw ankungen der Strahlungsąuelle u. Anderungen der 
AuBentemp. haben keinen MeBfehler zur Folgę, weil der EinfluB dieser GróBen auf 
die Messung kom pensiert w ird. (D. R. P. 501514 KI. 421 vom 5/6. 1925, ausg. 5/7. 
1930.) ' G e is z l e r .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgem eine chemische Tecłinologie.

Drews, Neue M iłtel zum Schulze gegen Sduren und aggressive Wasser. H inweis 
auf eine besondere A rt saurefester W a s s e r g l a s k i t t e  d e r  I . G. F a r b e n i n d u s t r i e ,  
die zem entartig erhiirten u. sich besonders zum A usdichten von Fugen eignen. (Ztschr. 
Spiritusind. 53. 168— 69. 19/6. 1930.) G r o s z f e l d .

A. Bergerhoff, Die Bcdeulung der Seidengaze und Metallyewebe fu r  die chemische 
Industrie. E s wird auf die Bedeutung von Seidengaze u. Metallgeweben bester Quali-
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tiiten fiir das Sicben, Sichtcn u. F iltern  in  der chcm. Industrie  hingowiesen. (Chem. 
Techn. Rdsch. 45. 703—04. 5/8. 1930. H am burg.) J u n g .

W. Kuhles, Qualitatssteigerung durch Zerstaubungstrockner. E s werden die P rin- 
zipien besprochen, auf denen die bekannten Verff. u. A pparaturen  fiir die Trocknung 
durch Zerstaubung beruhen, u. die Einw. der einzelnen Typen u. M ethoden auf die 
Qualitiit der Trockenprodd. (Chem. F abrik  1930. 293—96. 30/7. 1930. Rem- 
scheid.) J u n g .

J. Bodewig, Die Ruckgewinnung fluclitiger Losungsmittel. (Vgl. auch C. 1930.
I I .  1304.) B ericht iiber die Verff. zur Ruckgewinnung fliichtiger Losungsmm. an  
H and der auf der Achema ausgestellten Anlagen in Modellen u. Abbildungen. (Chem.- 
Techn. Rdsch. 45. 702—03. 5/8. 1930. W iesbaden.) J u n g .

Prodorite Ltd., England, S&urefeste Behdlter, Róhren, Wandę, Fułłer, bestehend 
aus einem auBeren Teil u . einer Zwischenlage von saurefestem M ateriał oder einer 
anderen geeigneten Bindemasse, dio m it einem inneren F u ttc r  aus saurefesten Stoffen, 
dio ais Steine oder Blócke goformt u. m it schwalbenschwanziihnlichen E inschnitten  
versehen sind, eng verbunden ist. (Aust. P. 15 230/1928 vom 22/8. 1928, ausg. 17/9.
1929. E . Prior. 22/8. 1927.) E n GEROFF.

Air Reduction Co., New York, iibert. von: Claude C. van Nuys, Cranford, und 
Joseph L. Schlitt, E lizabeth, New Jersey, Trennung von Oasgemischen. Das ver- 
fliissigte Gemisch der Gase, insbesondore von L uft, w ird rektifiziert, um zunachst 
eino Komponento dos Gemisches in  ziemlich rcinom Zustande zu erhalten . Die boi 
der ersten R ektifikation  zuriickbleibendo FI. wird m it dem zustrom enden frischen 
Gasgemiseh in W arm eaustausch gebraeht u. yordam pft hierbei teilweise. E in  Teil des 
so erhaltenen Dampfes w ird zusammen m it einem Teil des Frischgases verd ich tet u . 
verfliissigt u . m it der restlichen FI. der ersten  R ektifikation  einer w eiterenR ektifikation 
unterworfen. (A. P. 1 771197 vom 23/10. 1926, ausg. 22/7. 1930.) D r e w s .

W. D’Leny, R. J. Park, Norton-on-Tcos, und Imperial Chemical Industries, 
Ltd., London, Reinigen von Oasen. D ie Reinigung erfolgt m it alkal. Suspensionen 
von Fe(OH)3, welche oin Ni-Salz onthalten. NiCOa w ird in der Konz. von 10 bis 20 g-Mol 
N i auf 100 g-Mol Fc angewendet. Die Reinigungsfl. w ird in  Form  einer kontinuierlich 
frei fallenden, diinnen Schicht zur Anwendung gebraeht. (E. P. 330 381 vom 15/5.
1929, ausg. 3/7. 1930.) D r e w s .

Socićte Internationale des Procedes Prudhomme (S. I. P. P.), iibert. von:
Eugene Albert Prudhomme, Frankreich, Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung 
von Oasen. (A. P. 1760522 vom 7/4. 1926, ausg. 27/5. 1930. F . Prior. 4/3. 1926. — 
C. 1927. I I .  308 [E. P . 267 138].) D e r s i n .

Aktiebolaget Svenska Fiaktiabriken, Stockholm (Erfinder: J. G. Olsson), 
Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen. Bei dam pfbeheizten Trocknern, boi denen zur 
Verhinderung der Nd.-Bldg. im A rbeitsraum  erw arm te F rischluft zugefiihrt wird, 
w ird ein Teil dor F rischluft auf hóhere Temp. erwiirmt ais der ubrige Teil. Der 
hóher erhitzto  Teil t r i t t  in  unm ittolbarer Umgebung der Trockenvorr. ein u. verm ischt 
sich nach Urnspiilung der Trockenvorr. m it der entweichenden feuehten L uft, w ahrend 
der auf dio niedrigere Temp. erw arm te Teil der F rischluft in den A rbeitsraum  in 
groBerem A bstand von der Trockenvorr. zwecks Liiftung u. K uhlung des Raumes 
eingcfuhrt w ird. (Schwed. P. 64 876 vom 29/11. 1926, ausg. 27/3. 1928.) D r e w s .

Rheinische Maschinenfabrik, Neuss a. R h. E rfinder: E. Barthellmess), 
Trocknen in  Mahlanlagen m it gesonderter Sichtung und Materialumlauf. Man fiih rt 
Trockenluft, HeiBluft oder Abgase zwischen M ahlgutaufgabe u. Abscheidung des fer- 
tigen Gutes u n te r Umgehung der Miihle selbst. Die Trockenluft usw. kann  auch zum 
Befordern u. Sichten des M ahlgutes yerw endet werden. (Schwed. P. 65 566 vom 
5/5. 1926, ausg. 10/7. 1928, D. P rior. 15/5. 1925.) D r e w s .

Josef Limberg, Essen, R uhr, Aufbere,itungsverfahren fiir  Salze, bei welchem das 
Salz uber beheizte Flachen gefordert u. dabei getroeknet w ird, 1. dad. gek., daB das 
zentrifugierte u. gemahlene Salz zunachst im ter ein endlos umlaufendes, ste il forderndes 
K ratzband  gebraeht u. an  einer von un ten  nach oben m it zunehmender Wiirme be- 
heizten Steilflaelie entlang gehoben u. anschlieBend m ittels eines zweiten K ratzbandes 
iiber eine beheizte waagereckte Flacho gefiihrt wird, wobei das zwischen den K ratzen  
angesam melte Salz durch den Richtungswechsel eine Durchmischung erfahrt. — 
1 w eiterer A nspruch. (D. R. P. 502 313 KI. 82a vom 13/6. 1928, ausg. 11/7.
1930.) D r e w s .
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Beaver Products Co. Inc., Tonawanda, iibert. von: Warren M. Emerson,
Chicago, V. S t. A ., Isoliermittel. (Can. P. 275 867 vom 26/1. 1927, ausg. 29/11. 1927.
— C. 1928. I I .  2740 [A. P . 1 687 285].) ' K u h l i n g .

Wilhelm Polle, D ortm und, Herslellung ton  itasserglashaltigen Isoliermasscn 
durch Aufblahen von wasserglashaltigen Massen durch E rhitzen, dad. gek., daB ais 
Ausgangsm aterial eine Miscliung aus W .-Glas u . einer NaCl-Lsg. yerw endet wird. 
(D. R. P. 501565 KI. 80b vom 19/5. 1928, ausg. 3/7. 1930.) D r e w s .

Frigidaire Corp., Delaware, iibert. von: Frederick G. Keyes, Cambridge, 
M assachusetts, Aufspeichern ton  Gasen oder Fliissigkeiten. Man yerw endet ak t. Kobie, 
Silicagel, Halogenvcrbb. von Ca, Sr, Ba, Be, Mg, R a, Zn, Cd, Hg. E in  besonders 
wirksames Prod. besteht aus einer Halogenverb. eines Metalles der 2. Gruppe des 
period. Systems, ZnOCl, A lkalisilicat u . A lundumzement. Man m ischt z. B. trocknes 
CaCL m it 10%  trockenem ZnO u. ZnCL oder m it 10%  MgO u. MgCl2. H ierauf 
wird m it Alkalisilicatlsg. angefeuchtet u. die pastenartige M. im Luftstrom  bei 250° 
getrocknct. D as Endprod. w ird zerbrochen, gesiebt u . bei 500° m it N H 3 behandelt. 
Man erhiilt ein ungewóhnlich poróses hartes Prod., das N II3 sehr schnell absorbiert. 
D ie Massen dienen insbesondere bei K alteanlagen zur Absorption des gasfórmigen 
K altem itte ls. (A. P. 1 770 526 vom 6/11. 1923, ausg. 15/7. 1930.) D r e w s .

Liąuid Veneer Corp., Amerika, Flussige Imprdgnierungsmasse fu r  Bremsbdnder, 
dad. gek., daB ein solches Losungsm. yerw endet wird, das nach dem Auftragen der 
M. verdam pft u. den wirksamen Stoff auf dem F u tte r  des Bandes zuruckliiBt. Beispiel: 
Lsgg. von Harzen in  organ. Lósungsmm. (Aust. P. 18 697/1929 vom 2/3. 1929, ausg. 
6/11. 1929. A. Prior. 5/3. 1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Durchfuhrung endother- 
mischer Beaktionen. D er App. besteh t aus der nu r an einem Ende m it der W andung 
des Erhitzungsraum es fest verbundenen R k.-K am m er. D er Erhitzungsraum  um gibt 
also die Rk.-K am m er. Łetztere en th a lt im Innern  noeli eine besondere R ohrleitung 
zum Abfiihren der R k.-Prodd. (E. P. 330 872 vom 9/12. 1929, ausg. 10/7. 1930. 
Prior. 15/12. 1928.) D r e w s .

331. Elektrotechnik.
K. B. Mc Eachron, „ T h y r i t e e i n  neues Materiał fiir  Blitzableiter. Vf. berichtct 

von einer Masse, die in ihren mechan. Eigg. dem Porzellan ahnelt, in ihren elektr. Eigg. 
zwischen den Leitern u. N ichtlcitern steh t, dem OHMschen Gesetz n icht gehorcht 
u. fiir B litzableiter gu t yerw endet werden kann, da  sie bei hóheren Spannungen gute 
Leitfahigkeit zeigt. (Journ . Amer. In s t. electr. Enginecrs 49. 350— 53. Mai 1930. 
Pittsfield , Mass., General Electric Co.) D u s i n g .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siem ensstadt, Elektrischer Yakuuni- 
apparat, dad. gek., daB zur Isolierung der Elektrodendurchfiihrungen ein Porzellan- 
korper yerw endet wird, der einerseits m it der E lektrodendurchfiihrung oder einem 
Ansatz an dieser, andererseits m it der Gcfiifiwandung des V akuum app. durch Ver- 
sehmelzung m ittels Glas verbunden is t. — F iir die E lektrodendurchfiihrung w ahlt 
m an ein M etali oder eine Legiorung, die nahezu den gleichen Wiirmeausdehnungs- 
koeffizienten wie das yerwendete Porzellan besitzt, wiihrend der Ausdehnungskoeffizient 
des Glases zwischen dem des Metalles u. dem des Porzellans bzw. seiner Glasur liegen 
soli. Man kann so die guten Festigkeitseigenschaften des Porzellans in  Verschmelzungen 
verwenden. (Schwz. P. 138 710 vom 20/2. 1929, ausg. 16/5. 1930. D. Prior. 25/2.
1928.) G e is z l e r .

Franz Josef Ennemoser, D irschenbach bei Z irl (Tirol), Elektrolyseurzelle zur 
Herstellung ton  Chloralen. D er StromanschluB der Anoden erfolgt von oben u. der 
d e r K athoden von un ten . Die E lektroden sind scnkrecht angeordnet; die K athoden- 
oberkanten werden jedoch etw as u n te r dem Badfliissigkeitsspiegel gehalten. Die 
K athodenstrom leitung w ird im Innern  des Bades em porgefiihrt. Bei dieser Anordnung 
soli eine gleichmaBige Beanspruehung der Elektrodenflachen gew ahrleistet sein. Die
Anoden bestelien zweckmaBig aus G raphit u . die K athoden aus Fe. (Oe. P. 118 360 
vom  1/3. 1927, ausg. 10/7. 1930.) D r e w s .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibert. von: James Cloyd 
Downs, N iagara Falls, Elektrolytische Zelle. (Can. P. 275 511 yom 21/5.1924,
ausg. 15/11. 1927. — C. 1926. I. 1009 [Schwz. P . 111 355].) D r e w s .

X II. 2. 111
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Automatic Electric Inc., Chikago, iibert. von: Alfred Ernest Hudd, W allasey, 
Entrland, Elektrolylische Zelle. (A. P. 1758 255 vom 9/11.1925, ausg. 13/5.1930.
E . 'Prior. 4/12. 1924. — C. 1926. I I .  2336 [F . P . 607 084].) G e i s z l e r . .

General Rubber Co., New York, iibert. von: Reed P . Rose, Jackson H eiglits, 
und Harold E. Cude, Floral P ark , N. Y., Hersłellung von 1solierpapier fiir elektr. 
Zwecke, ausgehend von Papierstoff, der nacli dem Mitscherlichverf. durch Verkochen 
m it S 0 2 u. CaC03 gewonnen wurde u. der so lange gehollandert w ird, bis er eine ganz 
feinc breiahnliche Konsistenz erhalten liat. 40%  dieser gclatinosen M. werden zusammen 
m it 60%  K raftzellstoff nach eventl. Zusatz einer Kautscliukdispersion auf der Papier- 
mascliine verarbeitet; D ie gelatinose Form  wird durch Holliindern nocli sclineller er
halten, wenn m an dem Papierstoff etw a 2 %  NaOH oder N a„Si03 zusetzt. (A. P.
1765 774 vom 30/7. 1927, ausg. 24/6. 1930.) '  M. F . M u l l e r .

General Electric Co., New York, iibert. yon Hugh J. Cameron, F o rtW ay n e , 
Ind iana , Transformator. Ais Im priignierm ittcl fiir Spulen u. K erne yon Transform a- 
toren, insbes. fiir R adioapparate, w ird eine M. yerwendet, die aus etw a 70°/0 Kolo- 
phonium  u. 30°/0 A sphalt besteht. Das durch den T ransform ator hervorgerufene 
Summen soli yerm ieden werden. (A. P. 1769 906 yom 27/12. 1929, ausg. 1/7. 
1930.) G e i s z l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siem ensstadt, Yerfahren zur Her- 
stellung feuerfester Funkenkaminplatten fiir  elekłrische Sćhaltiorrichtungen, dad. gek., 
daB beim Pressen der noch weichen A sbestschieferplatten eine Scliicht von Carborund- 
pulver oder eines anderen feuerfesten Stoffes, z. B. S ilit in  Pulverform  cingeprefit 
w ird. — Die Feuerfestigkeit der A sbestschieferplatten soli durch den Carborund- 
zusatz erhoht werden. (D. R. P. 501182 KI. 21c yom 1 /1 2 .192G, ausg. 1/7.1930.) G r .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. yon: William C. Geer, Akron, Ohio, 
Elektrode zur Erzeugung von Mutterblechen fu r  die Elektrolyse. E in  M etallblech z. B. 
aus Cu wird m it einer Schicht aus einem den Strom  leitenden Gummi, z. B. einer 
Mischung von H artgum m i m it einem hohen Geh. an  G raphit uberzogen. Der Rami 
der E lektrode wird m it einer nichtleitenden H artgum m ischicht belegt. E in  Abschneiden 
des M utterbleches von den K anten  der E lektrode soli yerm ieden werden. (A. P. 
1770 514 vom 8/4. 1925, ausg. 15/7. 1930.) G e i s z l e r .

General Electric Co., New York, iibert. vom  Paul O. Noble, F o rt W ayne, und 
John A. Capp, Schenectady, New York, Elektrode zum  LicMbogenschweifien. Der 
SchweiBdraht w ird durch cin B ad von N aN 03, K N 0 3 oder C a(N 03)2 gezogen u. die 
Salzschiclit dann  abgewaschen. Die in  den Poren des SchweiBmaterials befindlichen 
Gase sollen durch diese Behandlung en tfern t werden. E in  AbreiBen des Lichtbogens 
beim SehweiBen wird yerhindert. (A. P. 1 770 799 vom 15/4. 1927, ausg. 15/7. 
1930.) G e is z l e r .

General Electric Co., New York, iibert. von: Emil William Schwartz und 
Frederick Richard Kaimer, B ridgeport, Connecticut, Elektrode zum Lichtbogen- 
schweiflen. Die E lektrode wird in  eine auf etw a 100° crln tzte  Lsg. yon Wasserglas, 
in  der rotes Eisenoxyd u. Ca-Verbb., z. B. CaO u. CaC03 suspendiert sind, gebracht, 
bis ein festhaftender diinner t)berzug auf dem M etali en tstanden is t. E s soli ein guter 
K o n tak t zwischen dem Elektrodenm aterial u . dem E lektrodenhalter erzielt werden. 
(A. P. 1770 811 yom 15/1. 1927, ausg. 15/7. 1930.) G e i s z l e r .

Comp. Lorraine de Charbons pour l’fileetricite, Paris, Elektrische Lichtbogen- 
dochtkohle. (D. R. P. 501 225 K I. 21f vom 21/8.1928, ausg. 30/6.1930. F . Prior. 
11/2. 1928. — C. 1929. I I .  3047 [F. P . 662 982].) D re w s .

Gleichrichter-Gesellschaft m. b. H., B erlin (Erfinder: Fritz Kleeberg, Berlin- 
Steglitz), Kuhlung fu r  elektrische GlasrakuumgefafSe. Die Verwendung yon CC14 ais 
isolierendes K uhlm ittel fiir elektr. GlasvakuumgefaBe, wie Glasgleichrichter, Róntgen- 
rohren, Senderohren u. dgl., w ird empfohlen. (D. R. P. 502 068 KI. 21g vom 25/3.
1927, ausg. 11/7. 1930.) GEISZLER.

Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin 
(E rfinder: Ottokar Sorge, Berlin-Neukolln), K itt zum Befestigen to n  Sockeln an den 
Glashiillen elektrischer Lampen und Entladungsgefdfle, dad. gek., daB er kleine Zusatze 
von Holzol oder anderen leinolartig trocknendcn, fe tten  Olen en thalt, die bei dem zum 
E nthiirten  des K ittes  sta ttfindenden E rhitzen n ich t oder n ich t yollstandig zersetzt 
werden. — AuBerdem kann der M. H exam etliylentetram in oder ein anderes K unst- 
harzkondensationsm ittel zugesetzt werden. E in  Ablosen des K ittes, auch wenn die
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Lam pe liingero Zeit der Einw. von Fouchtigkeit ausgesetzt wird, soli verm ieden werden. 
(D. R. P. 502 067 KI. 21f vom 5/6. 1928, ausg. 5/7. 1930.) G e i s z l e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindlioven, H olland, Wchnelt-Katlwde, 
dad. gek., daB sie an  der Oberflache auBer der wirksamen Verb. eine Beryllium verb. 
en thalt. —  E s kom m t z. B. BeO, dom e t was Z r02 beigemischt is t, in. Frago. Man iiber- 
zieht don K erndrah t m it einer Suspension vonB aC 03, BeC03 u. Z r0 2, der gegebenenfalls 
Gummi arabicum  ais K lebom ittel zugesetzt sein kann u. e rh itz t den D rah t im Yakuum. 
Dio Lebensdauer der K athode soli verlangert werden. (Schwz. P. 138429 vom 19/3.
1929, ausg. 1/5. 1930. Holi. Prior. 13/4. 1928.) G e is z l e k .

Westinghouse Lamp Co., Bloomfield, New Jersey, Leuchtrohre. In  der gas- 
gefiillten Rohre is t in  geringer Entfernung von dor K athode eine Hilfsanodo zur Ein- 
leitung der E ntladung angoordnet. Bei einer Fiillung m it Ar u n te r 5—8 mm Hg-Siiule 
h a t sich eine Entfernung von 1 mm ais notwendig erwiesen. Zur weiteren Herabsetzung 
der Spannung w ird die K athode m it einem sta rk  elektropositiven Metali, z. B. einem 
Alkali- oder E rdalkalim etall oder einem weniger fliichtigen Motali, z. B. Mischmetall 
iiberzogen. (Schwz. P. 137 583 vom 20/3. 1929, ausg. 16/4. 1930. A. Prior. 24/7.
1928.) _ Ge i s z l e k .

International General Electric Co., Inc., Sehenectady, New York, Verfahren 
zur Beeinflussung des Stromes ciuer elektrischen Entladungsrohre durch Bcstrahlung, 
dad. gek., daB m ittels L ichtstralilen der wenigstens tcilweiso m it photoakt. Stoffen be- 
deckte K órper einer Steuerclektrodo derart bestrah lt wird, daB die L ichtstrahlen dio 
Stouerelektrodo wenigstens teilweise durclilaufen u. dabei das Poten tia l der Steuer- 
elektrode beeinflussen. — Die Steuerelektrode besteh t aus einem schraubenformig 
gewundenen, massiven Stab, der aus lichtdurchlassigem Stoff, z. B. Quarz besteht, 
das m it einer einatomigen Cs-Schicht iiberzogen is t. (Schwz. P. 138 708 vom 19/8.
1928, ausg. 16/5. 1930. A. Prior. 19/8. 1927.) G e is z l e k .

Willard Storage Battery, Cleveland, iibert. von: Ernest F. Lundeen, Cleveland 
Ileights, Ohio, Elektrolylischer Oleichrichler. Ais E lek tro ly t wird eine organ. Saure 
z. B. Citronensaure, der ein Phosphat, z. B. Ammoniumpliosphat u. ein Chromat, 
z. B. K;,Cr20 7, beigem ischt is t, verw endet. D ie Spannung, die m an an den Gleich- 
rich ter anlegen kann, soli erhóht werden. AuBerdem kann m an die wirksame Ober
flache der E lektrodon vergroBern u. dam it dio Strom dichto verringern, wodurch eino 
Erhohung der Lebensdauer der A l-Elektrode erreicht wird. (A. P. 1 7 6 9  228 vom 
14/4. 1927, ausg. 1/7. 1930.) Ge i s z l e r .

Globar Corp., N iagara Falls, New York, ubort. von: Ferdinand Eichenberger, 
Aarau, Schweiz, Ehktrolytischer Gleichrichter. Dio Elektrodon bestehen teilweise oder 
ganz aus Si. Nach einem Beispiel w ird eine Mischung, dio hauptsachlich SiC m it ge- 
ringoron Mengen eines Metalles, sowio CaC03, Fe20 3, C u. ein geeignetes Bindemittol 
enthalt, in  Form en geproBt, getrocknet u . boi etw a 1400° gobrannt. Das SiC h a t sich 
teilweise in elementares Si umgowandelt. Man kann  die Zus. der Mischung in dem 
Form kórper so andern, daB an den Enden, um hier erhohte elektr. Leitfahigkeit zu 
erzielen, gróBere Mengen von Si entstehen. Ais 2. Elektrodo nim m t m an eine solclie 
aus Fe. Ais E lektro ly t w ird eino Lsg. von N a2C 03 empfohlen. Dio Elektrodon sollen 
sich besonders fiir asymm. Gleichrichter eignen. (A. P. 1765 573 vom 28/5. 1923, 
ausg. 24/6. 1930. Schwz. Prior. 10/6. 1922.) G e is z l e k .

International General Electric Comp., New York, Scheibengleichrichter fiir  
starkere Wechselstrome (S tarkstrom ), dad. gek., daB ein G leichrichterelement gebildet 
ist aus einer Schcibo aus Kohlo oder G raphit, auf welche eine Schieht aus Carborund 
mechan. un trennbar aufgebracht wird. ■— Die Lebensdauer des Gleichrichters soli 
erhóht werden. (D. R. P. 501 227 K I. 21g vom 22/12. 1927, ausg. 30/6. 1930. A. Prior. 
14/4. 1927.) G e is z l e k .

Kodel Radio Corp., ubert. yon: Clarence E. Ogden, C incinnati, V. S t. A., 
Oleichrichterplałten. K upferp latten  werden in  einem elektr. Ofen bei Ggw. von kataly t. 
wirkendem Cl2 in  sauerstoffhaltiger Atm. bei etw a 1000° erh itz t. E s en ts teh t infolge 
der Einw. des Cl2 rascher ais bei Abwesenheit dieses K atalysators eine Yerhaltnismaflig 
dicke Schicht von CuO. N ach Abkiihlen der oxydierten P la tten  auf etwa 750° werden 
diese in  einer geeigneten F I., Torzugsweise verd. A., abgeschreckt, welche das CuO 
teilweise zu m etali. Cu reduziert. (A. P. 1 769 852 vom 27/6.1927, ausg. 1/7.1930.) K ii.

Ernst Presser, N iim berg, Herstdlung von Oleichrichlerdementen zu  Trocken- 
gleichrichłern m it Selenschicht. (D. R. P. 501228 KI. 21g vom 11/12.1927, ausg. 
30/6. 1930. — C. 1929. I. 2343 [E. P. 302 177].) D r e w s .

111 *
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Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siem ensstadt, Verfahren zur Her- 
stellung einer aus einer festen Metallverbindung bestehenden Schichł fi ir  Glcichrichter, 
dad. gek., dafi ein M etallstiick un ter AbschluB von dem zur H erst. der Verb. notwendigen 
Stoff erh itz t u. dann erst m it diesem Stoff in  Beriihrung gebraelit w ird. —  Ais Bei- 
spiel w ird das llbcrziehen von Cu m it CuO genannt. D urch die Dosierung der 0.:- 
Mengc, m it der das erhitzte Cu in B eruhrung gebracht wird, kann m an die Starko 
derC uO -Scliicht regeln. Dic Bldg. unerwiinsekter M etallyerbb., die nachtraglich wieder 
en tfern t werden miissen, w ird yermieden. (D. R. P. 500 005 KI. 21g vom 28/10. 1926, 
ausg. 16/6. 1930.) G e i s z l e r .

Deutsche Kabelwerke Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Lorenz Ringelmann, 
Ftirstcnw alde, Spree), Verfahren zur Herstellung geprefller Magnetkorper aus fe in  zer- 
teiltem Eisen und, m it diesem gemischtem Isoliermaterial, dad. gek., daB ais alleiniges 
Isolierm aterial feinst zerteilte tier.-organ. Substanzen, wie Gelatine o. dgl., dienen. 
E s sollen bei Anwendung niedriger PreBdrucke M agnetkorper erhalten werden, die 
eine groBe Menge Po auf die R aum einheit enthalten  u. die auBerdem liohen W iderstand 
u. groBe mechan. Festigkeit besitzen. (D. R. P. 499 964 KI. 21g vom 5/6. 1927, 
ausg. 17/6. 1930.) G e i s z l e r .

International Standard Electric Corp., New York, Massekern fi ir  elektrische 
Spulen, dessen magnetische Teilclien rorzugsweise aus einer hochpermeablen Eisennickel- 
legierung, m it einem durch eine chemische Verbindung m it dem magnetischen M ateriał 
gebildeten isolierenden. Uberzug bedeckt sind, dad. gek., daB der Uberzug aus einer 
Halogenverb. (Pluorid, Bromid, Jodid, Chlorid) des magnet. M aterials bestekt. — 
D er Uberzug soli neben holier elektr. u. magnet. Tsolationsfahigkeit gute mechan. u. 
therm . Eigg. besitzen. (D. R. P. 502 568 KI. 21g vom 1/1. 1928, ausg. 12/7. 1930. 
A. Prior. 3/1. 1927.) G e i s z l e r .

Walter O. Snelling, Allentown, Pennsylyanien, Krystalldeteklor. Pb-O xyd oder 
-Carbonat- wird m it elem entarem S gemischt u. zu kleinen T abletten  oder Kugelchen 
yerpreBt. Die PreBlinge werden dann langsam auf etw a 650° erh itz t u. ca. 1— 2 Min. 
auf dieser Temp. gehalten. Man kann auch die oxyd. Pb-Verbb. fiir sich allein ver- 
pressen u. dic T abletten  oder Kugelchen im S-Dampf oder in H„S erhitzen. (A. PP.
1766 461 vom 7/3. 1928, 1766464 u. 1766 467 vom 20/9. 1928, ausg. 24/. 
1930.) G e i s z l e r .

Ambrose J. Mandell, W estfield, New Jersey, Kontaktelement fiir  Unterbrecher, 
Ziindkerzeń usw. An Stelle der bislierigen Verwendung yon P t  oder Pt-Legierungen 
ais W iderstandsm aterial gegen die Einw. des elektr. Eunkens w ird eine Ni-Legierung 
m it einem Zusatz von Si, Al, Cr, W, Zr, T i, Mn u. V in Vorsehlag gebracht. (A. P. 
1769 229 Tom 19/5. 1925, ausg. 1/7. 1930.) Ge i s z l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
Chr. Wichers, Beschleunigte biologische Filtration im  Wasserleitungsbetrieb. Zur 

bakteriolog. Reinigung is t die Filterdeeke nicht, wohl aber eine ausreichende Durch- 
liiftung der Sandfilter notig. Die H auptm enge der B akterien wird durch Protozoen 
u. dgl. yernichtet. Die Filtrationsgeschwindigkeit kann nach den Verss. des Yfs. von 
der Norm (10 ccm) auf 30— 40 ccm/Stde. u. qem erholit werden, ohne besondere MaB- 
regeln, aber bei sorgfaltiger Beobachtung der ublichen. (Pharm ac. Weekbl. 66. 694— 96.
1929.) Gr o s z f e l d .

Bruno Rewald, Mineralsalzeheibnittel in  neuer Beleuchtung. D ie  G E R SO N sche  
Tuberkulosetherapie u. der von ihm empfohlene E rsatz  des NaCl dureh Mineralogen 
werden besproehen u. den M ineralw asserfabrikanten die Anregung gegeben, ein  NaCl- 
arm es Mineralwasser in  den H andel zu bringen. (M ineralwasser-Fabrikant 33. 970.
1929.) F r a n k .

Paul Martiny, Betrachtungen uber die Entsduerung des Wassers an Hand graphischer 
Darstellungen. Erganzende Bemerkungen iiber das Verf. des Vf. zur Best. der an- 
greifenden C 02 (vgl. C. 1930. I .  3225). (Gesundheitsing. 53. 395— 96. 21/6. 1930. 
Dresden.) “ S p l i t t g e r b e r .

George A. Thiel, Versuche beziiglich der biocliemischen Reduktion von sulfat- 
haltigem IKassfir. Ergebnisse einer Reihe yon Verss. zur ąuan tita tiyen  Messung, welche 
Rolle B akterien ais Agens bei der biochem. Red. yon naturlichen Sulfatlsgg. in carbonat- 
haltigen Sedim enten spielen. (Economic Geology 25. 242— 50. Mai 1930.) S p l .
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I. M. Lewis, Thomas C. Green und Spl. Viola Hamilton, Wechselbęziehung 
zwischen Sulfitreduktion und Bact. Coli im  Wasser. Aus don Unterss. von 264 Proben 
filtrierten u. 20 Proben Quollwasser w ird abgeleitet, daB dio Sulfitrcd. ais Ergiinzung 
zum Nachweis von B act. Coli wonig odor gar keinen W ert zu haben scheint. (Journ . 
Amer. W ater W orks Assoc. 22. 667—72. Mai 1930. A ustin bzw. Donton.) Sl>L.

Herbert Beger, Wege, und Z ide  des biologischen Absiebperfahrens im  Dienste der 
Trinkwasseruntersuchung. Das biolog. Absiebverf. kann auch bei der Trinkwasser- 
unters. wichtige Fingerzeige geben, wenn nu r die zur Verfiigung stehende W.-Menge 
geniigend groB is t (mindestens 100 1) u. wenn dio Probo gleich zu Beginn der Untors. 
ent-nommen w ird. (Gas- u. W asserfach 73. 434—37. Mai 1930. Berlin-Dahlem, PreuB. 
L andesanstalt f. Wasser-, Boden- u. Lufthygienc.) SpLlTTGERBER.

Patrick W. Shields, P ittsburgh , Ponnsylvanien, Verfahren und Apparatur zum  
Carbonisieren von Wasser. Das W. w ird zunachst entgast, m it COa un ter D ruck gesatt., 
das Gas wieder expandiert, wodurch dio Temp. des W. sink t u. dieses befahigt wird, 
gróBero Mengen CO„ aufzunehmen. An H and zahlrcichor Zeichnungen is t die A pparatur 
zur Ausfiihrung des Verf. beschrieben. (A. P. 1768158 vom 20/10. 1923, ausg. 24/6. 
1930.) M. F. M u l l e r .

Josef Muchka, W ien, Filier zur Wasserreinigung, dad. gek., daB os in  dem Dampf- 
raum  eines zur S terilisierung der Filtorm asse dienenden Dampferzeugers angeordnet 
is t, m it welchem das F ilte r  an  einer un terhalb  des W assereintritts liegenden Stelle 
so zusam m engebaut is t, daB der Dampferzouger durch die in das F ilto r fiihrendo Wasser- 
leitung m it W. gespeist werden kann, bovor noeh das F ilte r  in  Betricb gesetzt wird. 
Der Dampfentwicklor is t m it dem F ilte r  de ra rt verbunden, daB das durch Nieder- 
schlagen des Dampfes im  F ilte r  gebildeto K ondensat se lbstta tig  in  den Dampfentwicklor 
zuriickflioBt. Der Dampfentwicklor wird von einem auBcrhalb des F ilters liegenden 
Hohlkorper des W.-ZufluBrohres gebildet. Mehrere Abbildungen erliiutern dio App. 
(Oe. P. 118 362 vom 28/9.1927, ausg. 10/7. 1930.) M. F . M u l l e r .

A. S. Norsk Kjelerensningsmiddel ,,Ideal“ , Oslo (E rfinder: H. Lillejord), 
Kcssclstcinverhulungsmittel. Das M ittel besteh t aus 25—35 Gewichtsteilen NaOH, 
7— 10 Gewichtsteilen cale. N a2C 0 3, 0,8— 1,2 Gewichtsteilen Quebracho, 80— 130 Gc- 
w ichtsteilen W. (Schwed. P. 65 364 vom 13/3. 1926, ausg. 12/6. 1928.) D r e w s .

Deutsche Abwasser-Reinigungs-Ges. m. b. H., Stadtereinigung, Deutschland, 
Biologische lieinigung von Wasser durch Gdrung un ter E inleiten von kom prim ierter 
Luft. Die Reinigung geschielit u n te r D ruck, so daB die Einw. der L uft intensiver ist. 
An H and m ehrerer Zeichnungen is t die A pparatur zur Durchfiihrung der Reinigung 
beschrieben. (F. P. 683 484 vom 18/10. 1929, ausg. 12/6. 1930.) M. F. M u l l e r .

Aktieselskabet Dansk Gaerings Industri, Kopenhagen, ubert. von: Fritz 
Simmer, Lesionice boi Lwów (Lemberg), Reinigen von Industrieabwdssem. (A. P. 
1 751459 vom 13/1. 1928, ausg. 18/3. 1930. Oc. P rior. 2/3. 1926. — C. 1929. I I .  1194 
[E. P . 307 587].) M. F. M u l l e r .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, ubert. von: Aaron M. Hageman und 
William L. Sullivan, Bloomfield, New Jersey, Verfahren zum Neutralisieren von Ab- 
unssern. Das saure Abwasser w ird nacheinander durch mehrere Kam m ern geleitet, 
von denen die erste m it Dolom itkalkstein beschickt is t, der die gróBte Menge an Saure 
abstum pft. Die nachsto K am m er en th a lt nahezu reines CaC03, das die restliche Menge 
Saure b indet u. das abflieBende W. ste ts auf nahezu dio gleiche [H '] bringt. (A. P.
1765 424 vom 25/4. 1929, ausg. 24/6. 1930.) M. F. M u l l e r .

Y. Anorganische Industrie.
H. E. Woisin, Die Darstellung von Schwefelsaure in  moderncn Kammer- und  

Intensivsyste>nen. Zusammenfassender Bericht iiber die Entw . der H 2SO.,-Kammer- 
systeme bis zu den Verff. von O p l , SCH M IEDEL usw. m it einem Uberblick iiber die 
Gestehungs- u. Betriebskosten. (M itt. Arbeitsbereich Metallges. Frankfurt/M . 1930. 
Nr. 4. 17—26. Ju li.) R . K . M u l l e r .

Rene Moritz, Vervollkommnungen in  der Schwefelsaurefabrikation nach dem 
Bleikammerverfahren unter Anioendung reicher Nilrosen. (Vgl. C. 1929. I I .  2590.) Zur 
Verhiitung von Storungen durch Feuchtigkcit oder zu hohe Temp. der im  Ga y -L u s s a c - 
Turm  ankommenden Gase em pfiehlt Vf., zwischen der letzten K am m er u. dem ersten 
GAY-LUSSAC-Turm einen groBen flachen K anał einzuschalten, durch den die Abgase
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der letzten K am m er im Gegenstrom zu der Saure aus dem zweiten GAY-LussAC-Turm 
streichen. Man kann so reiche N itrosen herstellen u. doch den Salpeter der Kammergase 
so voIIstandig wie moglich absorbieren un ter gleichzeitiger Konz. der Saure. (Chim. e t 
Ind . 2 3 . Sonder-Nr. 3bis. 343—45. Marz 1930.) R . K . M u l l e r .

Josś-Maria Soler Carreras, Die Entfernung des Pyriłstaubes bei der Schwefelsaure- 
fabrikaiicm. Nach einer D arst. der allgemeinen Probleme der E ntstaubung der P y rit- 
róstgase u. der elektr. Entstaubungsm ethode schlagt Vf. vor, die E ntstaubung durch 
einen dem Glover yorgelagerten V entilator in Yerbindung m it einem Turbofanger 
yorzunehmen. Die Wirkungsweise dieser Anordnung wird reelmer. untersuelit u. 
schem at, dargestellt. (Chim. e t Ind . 23. Sonder-Nr. 3bis. 346—50. Marz 1930.) R. Iv. M u.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, F ran k fu rt a. M., 
und G. Baum, W eissenstein a. d. D rau, und Oesterreichische Chemische Werke 
Ges., Wien, \Vassersloffsuperoxyd. Zur D urchfuhrung der D est. gemaB dem fTaupt- 
p a ten t yerw endet nmn ein R ohr von m ehr ais 10 m Lange, vorzugsweise 30— 60 m. 
Diimpfe u. FI. durchstrom en das R ohr in  der gleiehen R ichtung. D as R ohr bestelit 
aus Au odor P t  oder is t  h iorm it p la ttie r t ;  ein  anderes geeignetes M ateriał is t  Pb. 
(E .P . 330 255 vom 20/2. 1929, ausg. 3/7. 1930. Zus. zu E. P. 293755; C. 1928. II. 
2048.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., iibert. yon: Oswin Nitzschke
und Erich Noack, Wiesdorf. A ktiven Sanerstoff enthaltendc Verbindungen. (A. P.
1766 722 vom 4/6. 1927, ausg. 24/6. 1930. F . Prior. 26/4. 1926. — C. 1928. I. 2287 
[F . P . 633 360].) D r e w s .

Bergwerksverband zur Verwertung von Schutzrechten der Kohlentechnik 
G. m. b. H., D ortm und-Eving, iibert. von: Wilhelm Gluud, Robert Schonfelder 
und Wilhelm Riese, D ortm und-Eving, Oewinnung ton  reinem Schwefel. Das S ent- 
haltende R ohm aterial, z. B. ausgebrauclite Gasreinigungsmasse, w ird m it einer ge- 
gebencnfalls iiberschussiges freies Ammoniak enthaltenden Sulfitlsg. behandelt. D er 
unl. R iickstand wird yon der den S enthaltenden Lsg. ge trenn t; aus letz terer kann 
der S, z. B. durch Behandlung m it Saure, gefiillt werden. (A. P. 1771293 yom 23/7. 
1926, ausg. 22/7. 1930. D. P rior. 6/8. 1925.) D r e w s .

International Patent Corp., Schweden, Herstellung ton Schwefel neben Alu- 
m inium ozyd enthaltenden, Produkten. A120 3 enthaltende P rodd., wie B au sit, werden 
m it Kohlo, Schwermetallsulfiden u. Schwermetallen im elektr. Ofen erh itz t. Z. B. 
w ird ein inniges Gemisch von F e m it P y r i t  oder ZnS sowie B a u s it u. Kohlo b rik e ttie rt 
D er Zusatz von B auxit soli 30°/o n ich t iiberschreiten. (F. P. 683 970 vom 26/10. 1929, 
ausg. 19/61 1930. Schwed. P rio r. 2/11. 1928.) D r e w s .

Soc. An. Hollando-Belge pour la Fabrication du Coke, Griyegnće, Belgien, 
Gewinnung von an Schwefelwasserstoff reichen Gasen aus waflrigen Losungen bon A lkali- 
carbonat, -bicarbonat und -sulfhydrat, 1. dad. gek., daB die Lsgg. zunachst m it einem 
Teilstrom  des Endgases u. sodann m it einem an C 0 2 reichen Gas behandelt werden.
2. dad. gek., daB auch das in  der ersten  Stufe erzeugte C 0 2-reiche Gas neben frisch 
zugefiihrtem C 0 2 in  der 2. Stufe yerw endet wird, wobei das frisch zugefiihrte CO. 
zu letzt m it der Lsg. in B eruhrung gebraeht wird. (D. R. P. 502908 KI. 12i yom 
14/5. 1929, ausg. 18/7. 1930.) D r e w s .

General Chemical Co., New York, iibert. yon: Lowry Gillett, Syossett, N . Y., 
Herstellung ton  Schwefelsaure. (Can. P. 275 285 vom 15/10. 1925, ausg. 8/11. 1927. —
C. 1926. I I .  1781 [F . P . 606 725].) D r e w s .

Rene Moritz, Frankreich, Herstellung ton Schwefelsaure. D ie Gcsamtmenge oder 
ein Teil der Saure aus dem le tz ten  Gay-Lussac w ird dazu benu tz t, um die R k. in  den 
K am m ern zu beendigen. Die zum Gay-Lussac stróm enden Gase werden getrocknet u. 
gekiihlt, so daB die im  Gay-Lussac en tstandene N itrose n ich t zers. w ird. Diese MaB- 
nahme .wird u n te rs tiitz t durch s tarkę  Kiihlung der Saure unm itte lbar vor ihrem 
E in tr i t t  in  den Gay-Lussac. D ie aus dem Gay-Lussac stam m ende Saure wird alsdann 
in die K am m ern zuriickgeleitet, wo sie den itrie rt wird. Nach diesem Verf. kann H 2S 04 
yon 62 bis 64° Bć zur In tensiyabsorption  der n itrosen Gase yerw endet werden. 
(F .P . 684 433 vom 6/11. 1929, ausg. 25/6. 1930.-) D r e w s .

L. Tocco, Paris, Beschleunigen ton  Reaktionen. R kk . zwischen Gasen oder F il. u.
festen oder fl. Stoffen werden durch die E inw . eines elektr. Fcldes beschleunigt. das 
heryorgerufen is t durch W echselstrom yon einer Spannung von 25000 bis 150000 V. 
m it einer Frequenz yon 25 bis 500 Perioden u. einer u n te r 1 Amp. liegenden Stroni-



starkę. Dio Bedingungen miissen so gew ahlt werden, dal3 E lektrolyso n ich t e in tritt. 
So erhiilt m an H 2S 04, indem m an S 0 2 u. L uft in  eino R k.-K am m er le ite t, die m it 
dem oinen Pol der Stromcjuclle verbunden is t, w ahrend dic Zuleitungsrohre m it dem 
andern Pol in  lcitonder Verb. stchen. — (iV//,)2iS'0,, erhiilt m an, indem m an eino Lsg. 
von (NH4)2C 03, welcho CaSO.i en tha lt, durch eino Serio von iibereinandcrlicgenden 
K analen leitet, die wechselweiso m it den Polon dor Stromquellc vcrbunden sind. 
(E. P. 330 226 vom 29/1. 1929, ausg. 3/7. 1930. P rio r. 7/11. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Trennung waflriger Gemische 
von Schwefel- und Salpetersaure. Dio H 2S 0 4 w ird ais A lkalibisulfat abgotrennt. Zu 
1000 kg eines 35%  H 2S 0 4 u. 28%  H N 0 3 cnthaltcnden Sauregemisches, das auf ca. 50° 
orw arint is t, fiig t man u n te r Ruliron 530 kg K 2S 04. Nach Beendigung der Umsetzung 
k u h lt m an auf 0° ab u. kann 695 kg K H SO , abtrennen. Die Endlaugo en th a lt 33,5%  
H NOj u. 12%  freie H ..S04. (F. P. 684 430 vom 6/11. 1929, ausg. 25/6. 1930. D. P rior. 
28/11.1928.) D r e w s .

Hercules Powder Co., W ilmington, Delaware, iibert. von: J. H. Shapleigh, 
M ountain Lakes, New Jersey, Salpetersaure. (E. P. 329427 vom 9/3.1929, ausg. 
12/6. 1930. Prior. 28/1. 1929. — C. 1930. I . 1670 [F. P . 672 145].) D r e w s .

Cako Chemical Co., Delaware, iibert. von: Martin Battegay, Miihlhausen, 
EIsaB, Herstellung von Salpetersaure. (A. P. 1756 532 vom 3/2.1927, ausg. 29/4. 
1930. F . Prior. 19/10. 1926. — C. 1928. I I .  97 [F. P . 637 336].) D re w s .

H. A. Humphrey, London, Stickozyde. M an zttndot ein cxplosives Gasgemisch, 
das N  u. O en thalt. Die V erbrennung erfolgt in  einem Baum , der durch oinen be- 
weglichen Kolben abgeteilt is t. Die R k. kann  auch in  einer sogenannten H u m p i i r e y - 
Pumpo yorgenommen werden, dio K olben von Yerschiedenon Durchm csscrn en thalt, 
dio in  einem entsprechend konstru ierten  Zylindor frei beweglich sind. Dio Abgaso durcli- 
strom en oinen W arm eaustauscher. (E. P. 330 273 vom 2/4. 1928, ausg. 10/7.
1930.) D r e w s .

Karl Muller, Bcrlin-Lichterfelde, Herstellung von synlhetischem Am m oniak  un ter 
Vcrwendung von C-N-Verbb. enthaltenden K atalysatoren, dad. gek., daB solcho C-N- 
Yerbb. benu tz t werden, die S-Verbb. enthalten . — In  Ggw. von W. wurden 100 g 
il(O H )3, 30 g K 2S 04 ii. 250 g H 4[Fe(CN)6] eingedam pft u. gctrocknet. Bei 350°, 90 a t  
u. einer Gasgeschwindigkeit von 700 L ite r je  Stundo ergab sich eino Konz.von 12 V ol.-%  
N H 3. (D. R. P. 502 041 KI. 12k vom 21/5. 1926, aug. 4/7. 1930.) D r e w s .

Societó d’£tudes Minieres et Industrielles, Paris, iibert. von: Charles Urfer, 
Genf, Amm oniak. (A. P. 1767 780 vom 2/1. 1926, ausg. 24/6. 1930. F . Prior. 8/1. 
1925. — C. 1926. I I .  2339 [E. P . 253 540].) D r e w s .

Kurt Peters, Miihlheim, R uhr, und Kurt Weil, Landau, Pfalz, Abscheidung von 
Sauerstoff aus technischem Argon durch Verbrennung m it der erforderlichen Mengo H, 
dad. gek., daB das Rohargon-W asserstoffgemisch m it groBer Stromungsgeschwindig- 
keit durch eino Entladungsróhre boi verm indertem  D ruck gesaugt w ird. 2. dad. gek. 
daB der G asdruck so niedrig gewaUlt wird, daB sich das Gasgemisch u n te r dor Ex- 
plosionsgrenzo befindet u . der D ruck zur A ufrechterhaltung einer G lim mentladung 
ausreicht. 3. dad. gek., daB die Mischung des O-haltigen Ar m it H  in  der E ntladungs- 
rohre erfolgt. (D. R. P. 502 909 KI. 12i vom 18/8. 1929, ausg. 18/7. 1930.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von Phosphonerbin- 
dungen. Man laBt ein Gemenge von gemahlenem Ferrophosphor u . A lkalicarbonat in 
Ggw. von O bzw. L uft aufeinander einwirken. Das Rk.-Gemisch w ird in  Bewegung 
genalten. Man a rb e ite t zweckmaBig bei erhohten Tempp. im  D rehrohr, h a t jedoch 
darauf zu achten, daB das Gemisch n ich t schm. Den Ferrophosphor s te llt m an z. B. 
durch E rh itzen  oines b riko ttierten  Gemisches eines P-haltigen Minerals m it F e20 3 u. 
Kohle hor. Dio obige R k. erg ib t A lkaliphosphat:

2Fe„P +  3N a2C 03 +  40„ — >■ 2N a3P 0 4 +  2Fe20 3 - f  3CO 
(F .P . 684 296 vom 2/11. 1929, ausg. 24/6. 1930. D . Prio r. 2/11. 1928.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Gerhard Roesner 
und Hans Weidmann, F rank fu rt a. M.), Herstellung von Alkaliphosphaten, insbesondere 
Trialkaliphosphat, durch SchmelzfluBumsotzung von Alkalisulfaten m it Metallphosphor- 
legierungen, insbesondere Phosphoreisen, vorzugswcise in  kleinstiickiger oder pulveriger 
Form der R k.-K om ponenten, dad. gek., daB die E rh itzung  der K om ponenten durch 
elektr. W iderstandserhitzung bew irkt w ird. (D. R. P. 502 039 KI. 12i vom 18/10.
1929, ausg. 4/7. 1930.) D r e w s .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., iibert. von: Robert Suchy,
B itterfeld, Hersłellung von Phosplwr und Zement. (A. P . 1 7 5 8  241 vom 24/3. 1928, 
ausg. 13/5. 1930. D . Prior. 19/3. 1927. — C. 1928. I. 3106 [E. P . 287 036].) D r e w s .

American Potash & Chemical Corp., Trona, Californien, Borax. (E. P. 330146 
Tom 14/6. 1929, ausg. 26/6. 1930. P rio r. 11/3. 1929. — C. 1930. I. 3226 [F. P  
678037].) D r e w s .

American Potash & Chemical Corp., Trona, Californien, Hersłellung von Borax. 
Der nach dcm H aup tpa ten t hergestellte N a2B.,07 w ird zwecks Zorstórung der Zell- 
s tru k tu r in einer geeigneten Anlage zerdriickt, wobci auch die scheinbare ]5. auf 0,95 
ansteigt. D a s Endprod. soli moglichst wenig S taub enthaltcn . (E. P. 330 453 vom 
2/8 .1929, ausg. 3/7.1930. P rior. 9/4.1929. Zus. zu E. P. 330146; vgl. vorst. 
Ref.) D r e w s .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, F ran k fu rt a. M. 
(Erfinder: Rudolf Seng), Hersłellung von Aminoniumperborat, dad . gek., daB m an 
ungefiihr molekulare Mengen von H 3B 0 3 u. H 20 2, vorzugsweise in  wss. Mcdńim m it 
solchen Mengen von iibcrschussigem N H 3 zur U m sctzung bringt, daB das gebildete 
Perbora t ganz oder teilweise aus der Lsg. ausgeschicden w ird. 2. dad. gek., daB man 
das H 20 2 in konz., z. B. in  einer 30-gewichtsproz. Lsg. zur Anwendung bringt. 3. dad. 
gek., daB das N H 3 mindestens zum Toil in  Casform angew endet w ird. (D. R. P. 
503 027 KI. 12i vom 21/8. 1929, ausg. 19/7. 1930.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Hersłellung aktticr Kohle aus 
C-haltigen Stoffen, wie Holz, Cellulose, Torf, Starko, Zucker, Braunkohle usw., oder 
bereits verkohlten Stoffen, wie z. B. Holzkohle u. N a20 , in  der H itze, 1. dad. gek., 
daB das Gemisch der C-haltigen Rohstoffe m it N a20  durch  E rh itzen  auf R k.-Tem p. 
in  R k. gebracht wird, worauf die A ktivicrung ohno w eitere W arm ezufuhr durch Selbst- 
erhitzung der Rk.-M. bew irkt wird. 2. dad. gek., daB der Aktivierungsvorgang durch 
órtliche E rhitzung des Rk.-Gemisches eingeleitet wird. — 3 weitere Anspriiche. 
(D. R. P. 502 040 KI. 12i vom 4/5. 1926, ausg. 7/7. 1930.) D r e w s .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, A msterdam, iibert. von: Johan Nicolaas 
Adolf Sauer, Amsterdam, Apparat zur Hersłellung aktwer Kohle. (A. P. 1 759 138 
vom 29/7. 1924, ausg. 20/5. 1930. E . Prior. 9/8. 1923. — C. 1925. I . 881 [F. P . 
575 371].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a . M., Hersłellung von reinem Kohlen- 
oxyd  gemaB D. R . P. 396 115 (C. 1924. I I . 1269) u . D. R . P . 488 156 (C. 1930-1. 2040),
1. dad. gek., daB m an techn. CO-lialtige Gase einer Behandlung m it W .-Dampf in 
Ggw. eines K atalysators d era rt unterw irft, daB das CO nu r zum Teil in  C 0 2 ubergefiihrt 
w ird, worauf m an aus den Gasen zweckmaBig nach E ntfernung des gebildetcn C 0 2 
u. des H„S das CO m it H ilfe physikal. oder chem. M ittel gewinnt. — 2. dad. gek., daB 
m an techn. CO- u. N -lialtige Gasgemische zwecks Gowinnung von reinem H  u. N  ver- 
a rbeite t. (D. R. P. 501279 KI. 12i vom 22/11. 1924, ausg. 30/6. 1930. Zus. zu
D. R. P. 396 115; C. 1924. II. 1289.) D r e w s .

Comp. de Produits Chimigues et Electrometallurgiques Alais, Froges et 
Camargue, Frankreich, Hersłellung von Wasserstoff. Bei der H erst. von H  aus Fe u. 
W .-Dampf is t die das Red.-Gas in  den H -G enerator fuhrende Rolirleitung m it einem 
R egulierventil versehen. Letzteres w ird un ter Verwendung eines ZwischengefaBes 
durch den in  dieses einstróm cnden W .-Dam pf gesteuert. W ahrend der Red.-Periode 
s trom t der W .-Dampf in das ZwischengefaB u. óffnct das Regulierventil. I s t  die Red. 
beendet, dann w ird die D am pfzufuhr zum ZwischengefaB gesperrt. In  dem MaBe, 
wie der D ruck im  ZwischengefaB infolge des Abstromens des W .-Dampfes durch ein 
D iaphragm a sink t, schlieBt sich das R egulierventil. (F. P. 683 909 vom 25/10. 1929, 
ausg. 19/6. 1930. D. P rio r. 26/11. 1928.) D r e w s .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Hersłellung von Wasserstoff durch Zersetzung 
von Wasserdampf mittels metallischen Eisens bei Verwendung von Koksofengas oder 
ahnlichen H- u. CH4-haltigen Gasen zur R ed., dad. gek., daB bei der Red. dem K oks
ofengas bzw. dem reduzierenden Gas eine derartige Menge L uft oder O zugefiihrt wird, 
daB bei der Teilverbrennung des Rcd.-Gases an der Stelle des Fe-G utes dort, wo die 
Verbrennung des Gasgemisches einsetzt, die zur Red. des F e20 3 notwendige W arme 
erzcugt wird. (D. R. P. 501197 K I. 12i vom 17/1. 1929, ausg. 30/6. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (E rfinder: P. Imhoff), Her- 
stellung von Alkaliliydrosulfiten. Zu D . R . P . 440 043; C. 1927- I- 1628 is t  noch nach- 
zutragen, daB m an bei der Behandlung von Alkalibisulfit m it Alkaliamalgam unter
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Zusatz freier Siluro darauf achtot, daB die Sulfitkonz. bei odor un terhalb  60 g im 1 
in bozug auf die Gesamtkonz. der in Lsg. befindliehen Salzo konstan t oder nahczu 
konstan t gehalten wird. (Schwed. P. 65 579 vom 11/3. 1926, ausg. 17/7. 1928.) D r .

Robert D. Pike, Piedm ont, iibert. von: Ross Cumniings, Berkeley, und  Leo 
V. Steck, Oakland, Californicn, Herstdlung von Kaliumchlorid und Natriumcarbonat. 
K alium silicat enthaltendes Gestoin, z. B. W yomingit, w ird m it N a,C 03 u. NaCl ent- 
haltendcr Laugo behandelt. Dio erhaltcnc Laugo wird eingedam pft, wobei sieli zu- 
nachst j\Ta2C 03- H „0 abscheidct. Boim Abkiihlcn der M utterlaugo schoidet sich dann 
w eiterhin KC1 ab. Beim w eiteren E indam pfen der zuruckblcibenden R cstlauge erhitlt 
m an noch Na.,C03-H ,0  u. bei nachfolgendcr Abkiihlung nocli KC1. (A. P. 1770 995 
vom 6/6. 1928, ausg. 22/7. 1930.) D r e w s .

Soc. An. des Salines de Tomblaine, Frankreich  (E rfinder: A. Thuillier),
Gewinnung ron N atrium m lfat. D urch Abkiililcn der Salinenm utterlaugen auf gccigncto 
Temp. w ird N a2S 0 4 abgoschieden. Dio Abschcidung erfolgt in  einem GefiiB, dessen 
W andungcn em aillicrt sind. Auch die Rohrschlangen, dureh dio dio K uhlfl. strom t, 
sind em ailliert. Dio g la tten  Flaehen vorhindern das Ansctzen von K rystallen , durch 
dio sonst der W iirmoaustausch vcrh indcrt wiirde. Dio K rysta lle  werden auf beliebigo 
Woise von der Laugo abgctrennt u. lotztero m it don zustrom enden Salinenm utter
laugen in W arm eaustausch gebraeht. Dio abgeschiedenen N a2S 0 1-K rystalIe ent- 
halten  noch ca. 15—20%  NaCl. Zur Reinigung behandelt m an dio K rystallm asse 
m it einer zur Lsg. des NaCl ausreichendcn Mengo k. W ., z. B. auf einem roticrendcn 
F ilte r. D er NaCl-Geh. des Endprod. liegt u n te r 0,5% - (F. P. 684 102 vom 4/2. 1929, 
ausg. 21/6. 1930.) D r e w s .

Kaliforscliungs-Anstalt Ges. m. b. H. und B. Uebler, Berlin, Kaliumnitrat. 
(E. P. 329 200 vom 17/6. 1929, ausg. 5/6. 1930. — C. 1930.1. 2293 [F. P . 674 646].) D r .

0. Kaselitz und Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin, Kaliumnitrat.
(E. P. 327909 vom 13/6. 1929, ausg. 8/5. 1930. — C. 1930. 1. 2293 [F. P . 
(375 201].) D r e w s .

S. O. Pettersson, Cóteborg, Gewinnung ron Gips und Magnesia aus Mcerirasser. 
Das W. w ird eingedam pft u. w ahrend des Kochens m it CaCl» versetzt; das ausgefallto 
CaSO,, w ird abgetrennt u. dio Laugo w eiter oingeengt, bis NaCl auszukrystallisicren. 
beginnt. D ie hierbei erhaltcnc Mutterlaugo, hauptsaclilich aus MgCL bestehend, wird 
m it CaO behandelt, so daB m an MgO u. CaCl2 erhalt. Letzteres wird in den Kreis- 
lauf zuriickgefiihrt. (Schwed. P. 65 434 vom 14/1. 1927, ausg. 26/6. 1928.) D r e w s .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstdlung ron Magnesium-
chlorid. Aus wss. Lsgg. von MgCL, dio NH|C1 enthalten , w ird durch Einfiihren von 
N H 3, vorzugswoiso in  Gasform, die Verb. MgCl„- 6 N H 3 ausgefallt. Dio Fśillung wird 
durch Abkiililcn der Lsg. auf —30° vcrvollstandigt. Diese Verb. wird durch E rhitzen 
auf ca. 500° zers. u. g ib t W.-freies MgClr  (E. P. 330 650 vom 15/2. 1929, ausg. 10/7.
1930.) '  D r e w s .

W. J. Muller und H. Hiller, W ien, Vcrarbeiten ron B auzit. Man behandelt 
B ausit boiTem pp. oberhalb 190° m it A lum inatlaugen von 20—22° B e; dor angewendeto 
Druck soli dem Dam pfdruck boi dieser Temp. cntsprechen. Aus dem erhaltenen roten 
Schlamm wird Al(OH)3 in  iiblicher Weise abgetrennt. (E. P. 330 661 vom 19/3. 1929,
ausg. 10/7. 1930.) D r e w s .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a . M. (E rfinder: Johannes Brodę 
und Carl Wursten, Ludwigshafen a. R h.), Herstdlung ron wasserfreien Metallchloriden, 
z. B . A lum iniumdilorid, durch Behandeln von das Metali ais Oxyd enthaltenden Roh- 
stoffen, wie Ton o. dgl., m it CO u. Cl oder m it COCL, 1. dad. gek., daB dio Behandlung 
in oinem w armeisolierten R k.-R aum  vorgenommen u. nach E inleiten der R k. nu r dio 
Rk.-W arm e selbst zur A ufrechterlialtung der Temp. bonutzt wird. 2. dad . gek., daB 
die R k . in  einem R aum e m it einem nach innen wiirmeisolierenden M etallm antel aus- 
gefiihrt wird. 3. dad. gek., daB m an in an sich bekannter Weise zunachst das oxyd- 
haltige M ateriał nu r so lange m it Gas behandelt, bis die leichter fliichtigen Verunreini- 
gungen entwichen sind u. darauf das gereinigte M ateriał zur H erst. des reinen Clilorids 
benutzt. 4. U nunterbrochene H erst. W .-freicr M etallchłoride nach 1—3, gek. durch 
Benutzung eines warmeisolierenden Schachtofens. (D. R. P. 502 884 KI. 12m vom 
17/6.1925, ausg. 18/7. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Karl Staib, B itter- 
feld), Wasserfreies Aluminiumchlorid. (D. R. P. 502 332 KI. 12m vom 8/2. 1928, 
ausg. 15/7. 1930. — C. 1929. I. 2682 [E. P . 305 578].) D re w s .
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Linde Air Products Co., Ohio, iibert. von Pierre E. Haynes, E a s t A urora, N. Y ., 
Ilcrstcllung von Bleioxyden. Daa kontinuierlichc Verf. w ird so auggcfuhrt, daB man 
auf gesohniplzenes Pb  u n te r Anwendung des Gegenstromprinzips zunachst ein Gas- 
gemisch einw irken laBt, dessen O-Geh. anfangs etw a dem der L u ft en tsprich t, sich 
abergegen  Ende der Oxydationszonc m it O anreichert. Das R k.-Prod. w ird zerrioben u. 
in  einer w eiteren Oxydationszone m it einem Gasgemisch behandelt, das m ehr O en thalt 
ais die L uft. SchlicBlich w ird dic erhaltene M. u n te r R iihren der Einw . von reinem O 
ausgesetzt. D ie Ietztere V erf.-S tufevollziehtsich bei niedrigererTem p. (A. P. 1 770 777 
Tom  23/12. 1925, ausg. 15/7. 1930.) D r e w s .

Chemical and Metallurgical Corp. Ltd. und Stanley Cochran Smith, London, 
Clilorfreies Blticarbonat. (D. R. P. 502 677 KI- 12n ro m  24/4. 1927, ausg. 14/7. 1930. 
E . Prior. 2/7. 1926. —  C. 1928. I. 956 [E. P . 278 093].) D r e w s .

Emory Winship, Macon, Georgia, iibert. von: George N. Libby, Paradise, und 
George D. Knight, Redwood City, Californien, Herslellung von Mcmga?idioxyd. Man 
laBt auf fein zerkleinerte Mn enthaltende E rze in Ggw. von W. S 0 2 einw irken u. 
behandelt das erhaltene MnSO., in  der H itze m it M g(N 03)2:

MnSOj +  M g(N03)2 — >■ MgSO, +  M n 0 2 +  2NO,
(A. P. 1 770 791 vom 12/4. 1926, ausg. 15/7. 1930.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Oscar Knapp, Glaskeramische Studien. IX . Die tliermisćhen Eigensehaften der 

Tone. (G lashiitto 60. 545—48. 28/7. 1930. —  C. 1930. I. 1846.) S a l m a n g .
W. K. Brownlee, Glassćhmelzofen in  Amerika. E s is t  notig, die Zone hochster 

Temp. m ehr zur W annenm itte zu yerlegcn, das Gcwolbe im unbeheizten Teil tiefer 
zu legen u. am W anncnboden einen DurchlaB herzustellen. (Glastechn. Ber. 8. 228—30. 
Ju li 1930. Toledo, Ohio.) S a l m a n g .

F. Eckert, Neuzeitliche Weiflhohlglasimnnen. Im  allgemeinen haben Hafen besseren 
Wiirmeubergang ais W annen. Doch lassen sich durch Anwendung des Regeneratiy- 
prinzips u. geeignete Form  der W annen gute Erfolge erzielen. (Glastcehn. Ber. 8. 
193—206. Ju li 1930. Berlin, Techn. Hochschule.) S a l m a n g .

F. W. Preston, Chemische, und physikochemische Reaktionen beim Schleifen und
Polieren von Glas. W ahrend des Schleifens u. Polierens w ird durch das auf dem Glas 
rcibende Eisen H 2 aus W. frei gemacht. W ahrend des Polierens wird daa abgetragene 
Glas Tom W. zers. u. verunreinigt das Polierrot. In  Ggw. von F eS 0 4 wird gallertige 
S i0 2 zusammen m it Fe(O H)3 niedergeschlagen, die beide wahrend des Fortschrcitens 
des Vorgangs erhiirten. Das dabei gebildete N a3S 04 trocknet gegebenenfalls ais graue 
Nadeln aus. (Journ . Soc. Glass Technol. 14. 127—32. Ju n i 1930. Butler, Pa. 
U. S. A.) S a l m a n g .

W. M. Hampton, Eine Untersuchung iiber die N atur rerbraiichten Polierrots. Es 
en th ielt etw a je 1%  N a-Sulfat u. Silicat, 14,6%  C aS04, 10%  hydratisierte S i0 2, 1,5%  
FeO, 5,45%  F e20 3, 25,7%  Fe(O H)3, 7 %  S i0 2 wasserfrei u, 31%  hygroskop. W. Die 
yon PRESTON (vgl. vorst. Ref.) aufgestellte Theorie iiber die chem. Vorgange beim 
Polieren sind also richtig. (Journ . Soc. Glass Technol. 14. 133—37. Ju n i 1930. B irm ing
ham, Engl., Chance B rothers and Co., Glaswerke Smethwick.) S a l m a n g . •

C. E. Gould und W. M. Hampton, Die Temperaturwechselbestandigkeit von Glas. 
Die Yff. stellten U nterss. an uber die Ursachen der Schwankungen der Temp.-Differenzen, 
die notig  sind, um  Kolben aus demselben Glase zu zerbrechen. Die Dicke der W andung 
is t yon groBem EinfluB, eine rechner. Beziehung zwischen beiden laBt sich aufstellen, 
welche aber n ich t alle Schwankungen erklaren kann. Diese Schwankungen liegen 
bei sonst konstanten  Verhaltnissen bei ± 3 % . Theoret. Unterss. iiber die Spannungen 
in flachen G lasplatten wurden angestellt, die an  einer Seite konstan t e rh itz t sind, 
u . nach dem  N E W T O N seh e n  Abkiihlungsgesetz abkuhlen. Die Abweichungen gegen 
die ausgefiihrten Yerss. werden erortert. (Journ . Soc. Glass Technol. 14. 188—204. 
Ju n i 1930. Smethwick, Glaswerke Chancc Brothers u. Co.) S a l m a n g .

J. T. Randall, H. P. Rooksby und B. S. Cooper, Der Feinbau der Gldser, 
Folgerungen aus der Rónlgenstrahlenbeugung. Die Beugungsgittcr, die beim Durchgang 
von einfarbigem R ontgenlicht durch Glas erhalten werden, lassen sich durch die An- 
nahme erklaren, daB sie sehr kleine K rystalle  yon der GróBenordnung 10-6 bis 10-7 cm 
enthalten. D ie Yerss. zeigen, daB der Begriff „am orph“  wenig Berechtigung ha t. D a
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Glaser u. „amorphe'* K orper aus E inheiten von ungofahr gleichor GróBenordnung 
besfcehen, sind beide in  W irkliohkeit krystallin. Vielo Eigg. von Glasern lassen sich 
so erklaren. Die D. der Glaser, ihre Schmelzeigg., Elektrolyse, Ausdehnung u. V iscositat 
werden un ter den neuen Gesichtspunkton betrachtet. (Journ . Soc. Glass Technol. 14. 
219— 29. Ju n i 1930. Wembley, General E lectrieal Co.) S a l m a n g .

Hans Navratiel und A. H. Fessler, B er E in flup  ferschiedeher fhipmittelbildender 
Oxyde au f die Konslilution von Porzellan. Vff. stellten den EinfluB der einzelnen Oxyde 
auf die Ausbildung der glasigen Phase im Porzellan fest. Die Brando w urden in  P t-  
Tiegeln im Tunnelofcn ausgefuhrt. Dio Oxyde der Alkalien u. E rdalkalien wurden 
zum Studium  der Móglichkeit der Bldg. glasiger M. im V erhaltnis 110- A120 3-x  S i0 2 
gemiseht, wobei x  wechsclnde Mengen von S i0 2 darstellte. D er B rand im  Tunnelofen 
wurdo 4 mai durchgefiihrt, dio Proben jedesmal zwischcndurch zerkleinert, um  homogene 
M. zu erhalten. SchlieBlich wurden sio mkr. auf Ggw. von K rystallcn untersucht. 
Von don Alkalien bildet Li am  wenigsten Glas m it nur 12 S i0 2 auf 1 R 0-A 120 3, Cs am  
moisten m it etwa 28 S i0 2 auf 1 R 0-A 120 3. Bei den Erdalkalien is t dio geringste Glas- 
mengo bei Be m it etw a 3 S i0 2, dio grófite bei BaO m it 9 S i0 2. D urch starkę Sattigung 
von Porzellanen m it S i0 2 kann m an wahrscheinlich dio Lsg. von Tonsubstanz durch 
den Feldspat zuruckdrangen u. dadurch dio M ullitbldg. vergroBern. Freio S i0 2 in  
Porzellan diirfto ais T ridym it oder Cristobalit vorliegen. An H and eines Diagram ms 
is t es moglich, aus der D. die Anteile an Glas u. M ullit zu orrechnen. (Ber. Dtsch. keram . 
Ges. 11. 364—73. Ju n i 1930.) S a l m a n g .

W. Steger, Fortschritte a u f dera feuerfesten Gebiete in  den Vereinigten Słaaten von 
Nordamerilca im  Jakre 1929. (Feucrfest 6. 97— 102. Ju li 1930. Berlin.) S a l m a n g .

W. Miehr, I. Kratzert und P. Koch, Beitrage zur Frage der Verschlackungs- 
bestandigkeil feuerfester Baustoffe. 7 Steinsorten von vorschiedener Zus. u. Porosita t 
wurden m it 10 verschiedenen Schlacken nach der Tiegelmethode in  3 Ofen verschlackt. 
Dio Tiegol wurden dann durchgeschnitten, ausplanim etriert u. m kr. untersucht. AuBer- 
dem wurden 707 Verschlackungsverss. aus dem Zentrallaboratorium  des Didierkonzerns 
zur Auswertung herangezogen. Die dio Verschlackung yerursachenden Einzelfaktoren 
sind der Reiho nach: 1. das Gefiige des Steins, 2. die Y iscositat der Schlacke, 3. die 
Zusammensetzung der Schlacke, insbesondere das V erhaltnis der zweiwertigen Basen- 
oxyde zu den Sesquioxyden, bosonders C aO : A120 3, 4. die Einwirkungstem p. u. Dauer, 
5. die Zusammensetzung des Steins. (Tonind.-Ztg. 54. 810—12. 907— 10. 928—29. 
10/7. 1930.) S a l m a n g .

Peter P. Budników, Uber den E influP  eines Kaolinzusatzes a u f die Eigenschaften 
feuerfester Erzeugnisse. D urch Zusatz von K aolin wurde n ich t wie befurchtot wurde, 
eine hohe Nachschwindung, sondem  sogar eine kleinero ais bei Ton erreicht. D ie Steino 
waron auch standfest. (Ber. D tsch. keram. Ges. 11 . 373— 75. Ju n i 1930. Charków, 
Ukrain. S ilikattrust.) SALM ANG.

Marg. Fritz-Schmidt und G. Gehlhoff, Wdrmeleilfahigkeił an feuerfesten Bau- 
sloffen. N ach einer K ritik  der bisher gebrauchtcn Methodo zur Messung der Warmo- 
leitfahigkeit u . ihrer Ergebnisse w ird eine einfache Form  der P lattenm ethode ent- 
wickelt, bei der 2 P la tten  yon 50 X 50 X 15 mm durch eine H eizplatte getrenn t wurden. 
Beide P la tten  wurden auBen m it P la tten  auf eine etw a 20° un ter der Temp. der m ittleren  
P la tte  beheizt. E tw a 8 Thcrmoelemente waren in Rillon auf den P la tten  verteilt. 
Versuchsdauer etw a 24 S tdn. E s wurde nur im stationaren WarmefluB gearbeitet. 
Die A pparatur gesta tte t Messungen bis 1000°. D ie Mefigenauigkeit betrag t bis zu 5%  
bei den hóchsten Tempp. Die U nterss. wurden system at. auf Erfassung der Einfliisso 
gerichtet, welche dio W arm elcitfahigkeit keram . Massen beeinflussen, also hauptsachlich 
auf Porositat. Mehrore Massen wurden deshalb m it verschiedener P orosita t hergestellt, 
auBordem techn. Steine untersucht. I n  allen Ergebnissen druckte sich der uberragende 
EinfluB der Porosita t auf die W arm eleitfahigkeit aus. W iederkehrende UnregelmaBig- 
keiten bei sauren Steinen bei 200—300° schienen auf die Cristobalitum wandlung zuruck- 
zufiihren. Dor EinfluB der chem. Zus. t r a t  weniger stark  hervor, wenn auch Steine aus 
Oxyden groBe Leitfahigkeit aufweisen. (Glasteehn. Ber. 8. 206— 28. J u l i  1930. WeiB- 
wasser, O.-L. u. Berlin-Siemensstadt, Osram G. m. b. H .) S a l m a n g .

Kurd Endell, Feuerfeste, Malerialien im  Stahlwerk. Y ortrag ubor die w irtschaft- 
liche Bedeutung der feuerfesten Stoffe fiir den Stahlwerksbetrieb, ihre w ichtigsten 
Eigg. u. App. zu ihrer Priifung. Insbesondere w ird die W ichtigkeit der Ausarbeitung 
brauchbarer Qualitatsvorschriften fiir die Unters. der fu r das Betriebsyerhalten der
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Baustoffe maBgebendcn Eigg. betont. (Jernkontorets Annaler 1930. 335—55. Berlin, 
Techn. Hochschule.) R . K . M u l l e r .

O. Frey, Erschweren starkę Schiuankungcn im  Silicatmodul die Einslellung des 
Holierofens au f glcichna/Hge Hochstleistung ? Ringbldg. im  Drehofen tr a t  n u r ein, 
wenn der Silicatmodul von 3—3,5 un ter 3 sank. Das F u tte r  bestand aus Dynamidon, 
der Zement war liochwertig. (Zement 19. 744— 45. 7/8. 1930.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Unlersuchungen iiber gemischte Portlandzemenle. IV. (II. vgl. 
C. 1930.1 .423.) SiÓ2-haltige Stoffe wic Hochofenschlacke, Ton oder Si-Stoff werden m it 
Kieselgur, Silicaerde usw. ferner m it 70—75 Teilen K linker gemischt. Diese Mischung 
heifit Neosolidit. Die berechncten u. erm ittelten  Festigkeiten lagen teilweise hoher 
ais bei Zcmenten aus Hochofenschlacke. (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 32. 
288B— 289B. Okt. 1929. Tokyo, U niv.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Unlersuchungen -iiber gemischte Portlandzemenle. V. (IV. vgl. 
vorst. Ref.) Versuehsergebnisse m it dem neuen Zement Neo-Solidit. (Journ . Soc. 
chem. In d ., J a p a n  [S u p p l.]  32. 373B—374B. Dcz. 1929. Tokyo, U n iv .)  S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Unlersuchungen iiber gemischte Portlandzemenle. V I. (V. vgl. vorst. 
Ref.) Schioferasehen m it 20%  A120 3 u. 10%  F e20 3 wurden Zement beigemischt 
u. gu te  Mischzemento erhalten. (Journ . Soc. chem. Ind ., Japan  [Suppl.] 33. 82B 
bis 84B. Marz 1930. Tokyo, Univ.) S a l m a n g .

G. K. Dementjew, Bestandigkeit ron Beton in  mineralischen Wassern. E s werden 
die Schutzm ittel gegen die zerstorende W rkg. von salzhaltigem W. auf Porllandzement- 
belon erlauter,t, u. insbesondere auf den Sehutz durch Fluate hingewiesen. (Petroleum ind. 
[ru ss .: N eftjanoe Chosjaistwo] 17. 356—61. 1929. B aku.) S c h Ón f e l d .

A. Kleinlogel, Amerikanische Versuche und Erfahrungen m it Tricosal. Em pfehlung 
dieses Mortelzusatzes. (Zement 19. 758— 60. 7/8. 1930. D arm stadt.) S a l m a n g .

James G. Vail, Losliche Silicałe finden neue Anwendungen in  der Industrie. Es 
werden Abb. u. Besehreibungen gegeben von Vermortelung von Steinen, vom Auf- 
spritzen von Wasscrglas auf Papierw ande zur W armeisolierung, ais Emailrohstoff, 
ais Sehutzkolloid in Emulsionen usw. (Chem. M arkets 27. 33— 35. Ju li 1930. Phila- 
delphia Quarz Co.) S a l m a n g .

George K. Stransky, Hochofenschlacke und ihre Bedeutung im  osterreichischen 
Slrafienbau. (M ontan. Rdsch. 22. 325—32. 1/8. 1930. W ien.) S a l m a n g .

E. Gaber, Neuere Oesteinsunlersuchungen der Versuchsanstalt fiir  Holz, Stein, 
Eisen an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Beschreibung von Methoden u. 
Maschinen zur Priifung auf W etter- u. Frostbestandigkeit, KantenstoBfestigkeit, Dauer- 
schlagfestigkeit, Zahigkeit gegen sehleifende A bnutzung usw. Versuchswerte fiir G ranit, 
Porphyr u. Sandstein werden m itgeteilt u. ein Verf. zu zahlenmafiiger Beurteilung der 
techn. wichtigen Gesteinseigg. entwickelt. (Ztsehr. D tsch. geol. Ges. 82. 348— 67. 
1/7. 1930.) " T r S m e l .

Willi M. Cohn, Unter suchungen des A  usdeh nungsre rhaltens einiger keramischcr 
Massen. (Vgl. C. 1929- II. 206. 1340. 1433.1930.1. 2769.1930. II . 947.) An einer grofien 
Anzahl von keram. ErZeugnisscn w-urden Messungen der Langeniinderung beim Er- 
hitzen m it einem D ifferentialdilatom eter vorgenommen, welche gute Einbiicke in  die 
K onst. der Massen ermogliehen. (K eram . Bdsch. 38. 275— 79. 329—32. 360—64. 
1/5. 1930. Berlin.) S a l m a n g .

A. H. M. Andreasen, A-pparat zur belrkbsmafligen Feinheitsbestimmung der 
Morlelstoffe w id iiber einige dam it ausgefuhrle Unlersuchungen. (U nter M itwirkung von 
J. J. V. Lundberg.) (Vgl. C. 1 930 . I I .  968.) Vf. beschreibt seine Sedimentations- 
p ipette m it Analysen von Zemcnten. (Zement 19. 698— 701. 725— 27. 24/7. 1930. 
Kopenhagen, Techn. Hochschule. Lab. f. Mórtel, Glas u. Keramik.) S a l m a n g .

Acetex Safety Glass Ltd., England, Verbundglas, bestehend aus zwei G lasplatten 
u . einer Cellulosederivatfolie ais Einlage. Man befeuchtet letztere m it einem Weich- 
machungs- oder Losungsm. von hohem K p. u. preBt dann die drei P la tten , dereń 
Oberflachen unm itte lbar u. eng aufeinander liegen, m ittels eines inerten  Gases zu- 
sammen, wobei alle Teile des Gebildes dem D ruck zuganglicli sein miissen. SchlieBlich 
laBt m an Dam pf un ter D ruck in  gleicher Weise einwirken, wobei die Temp. des Dampfes 
geringer ist, ais der K p. des W eichmaehungsm ittels. (F. P. 677 389 vom  25/6. 1929, 
ausg. 7/3. 1930. E . Prior. 4/3. 1929.) E n g e r o f f .

Lancegaye Safety Glass Ltd., England, Verbundglas. Man Tcrwendet ais Bindę-



1930. II. HVI. G la s  ; K e e a m ik ;  Z e m e n t ;  B a h s t o f f e . 1757

m ittel fiir die G lasplatten u. Celluloid oder ahnliclier Folien Kautschuk m it oder oline 
Dammarharz oder M astix. Nach dcm Oberzichen der P la tten  u. Folien m it dem Kleb- 
m itte l liLfit m an D ruck u. W arm e einwirken u. erhóht don D ruck in  dem MaBe wie die 
Temp. stoigt. Aust. P. 17835/1929 yom 14/1. 1929, ausg. 20/8. 1929. E . Prior. 27/1.
1928.) E n g e r o f f .

Thomas S. Curtis, Los Angeles, V. S t. A., Keramische Erzeugnisse. Pyrophyllit
wird bei hochstens 1000° einer neutralen oder schwach osydierenden E rh itzung  unter- 
worfen, dann im Strom  von Erdgas allm ahlich auf etwa 450° u. liierauf móglichst, 
rasch abgekuhlt. Das Erzeugnis w ird in  einem starken L uftstrom  verm ahlen, wobei 
der Luftstrom  etw a 5%  feinpulverige Verunreinigungen en tfiihrt, durch Siebcn durch 
ein 40-Maschensiob yon w eiteren, etw a 15%  bctragenden Verunreinigungen befreit 
u. schlieBlich m agnet, geschieden u. sehr fcin gepulvert. Das Erzeugnis w ird m it Ton 
Termischt u. wio iiblich verarbeite t. (A. P. 1768545 vom 5/9. 1925, ausg. 1/7.
1930.) K u h l i n g .

James M. Lambie und Donald W. Ross, W ashington, V. St. A., Hitzebestdndige 
Gegenstande. Bei dem Verf. gemaB A. P. 1 712 005; C. 1929. II. 3591 wird der ver- 
wendete C yanit ganz oder teilweiso durch K orund, to tgebrannten  D iaspor, B auxit 
oder A120 3 ersetzt, welche in manchen Fallen der beim Brennen der Massen eintretenden 
Schrum pfung w irksam er begegnen ais Cyanit. (A. P. 1769 297 vom 30/10. 192G, 
ausg. 1/7. 1930.) . • K u h l i n g .

N. Ito, Tokio, Feuerfesłe Masse. Die M. besteh t aus Kieselgur, CaC03, N a2B.,07 
u. Asbest. U n ter dem EinfluB der H itze spaltc t das CaC03 C 0 2 ab, wahrend das 
N a2B.,07 sehm. u. etwaige Risse des Behiilters, in dem sich die M. befindet, z. B. W an- 
dungen von Geldsehranken, gegen den Z u tr i tt  der L uft yersclilieBt. (E. P. 330766 
vom 8/6. 1929, ausg. 10/7. 1930.) D r e w s .

Rumford Chemical Works, Providencc, iibert. von: Robert Seaver Edwards, 
M ilton, Gips. Saures, aus der H erst. von H 3PO., stam m endes C aS04 w ird m it einer 
verd. Lsg. von NaCl ausgewaschen. NaCl rcag iert m it der H 3POj :

N aCl +  H 3P 0 4 +  H 20  — >-NaH2P 0 4 +  HC1 +  H 20  
Das die R k.-Prodd. en thaltende C aŚ04 wird m it K alk nachbehandelt. Man erhiilt 
ein vóllig neutrales Prod., das calciniert werden kann. (A. P. 1 770 367 vom 19/1.
1929, ausg. 8/7. 1930.) D r e w s .

Robert Henri Ernest Leduc, Frankreicli, Hydraulische Bindemittel. Das Verf.
gemaB dem H aup tpa ten t. w ird daliin abgeandert, daB an Stello yon „achrom ino“ 
ahnlich zusam mengesetzte Erzeugnisse yon hohem Geh. an  A120 3, besonders K orund, 
zugesetzt werden. (F. P. 36 451 yom 30/11. 1928, ausg. 14/6. 1930. Zus. zu F. P. 
667 70G; C. 1930. 1.425.) K u h l i n g .

Fridolf Rieter-Billo, Kilchberg b. Ziirich, Herstellung von schalldampfenden und  
warmeisolierenden Fortnsteinen durch Mischen von Sand, Faserstoffen u. K alk  in einem 
Misehwerk u. nachfolgendes Pressen der M., dad. gek., daB gebraucliter GieBerei- 
formsand u. organ. Fascrstoffe, insbesondere aus Baumwolle, Seide oder H anf, yer
wendet werden. (D. R. P. 501 271 KI. 80b vom 16/8. 1928, ausg. 30/6. 1930.) D r e w s .

Karl Friedrich, Breslau, Verfahren um  Gegenstande atif kaltem Wege m it einer 
glasurartigen Schicht zu versehen, wobei eine Feuchthaltung  der im wesentlichen aus 
Zementmortel bestehonden G lasurschicht bis zu ih rer A bbindung s ta ttfin d e t, dad. gek., 
daB m an fiir die in  bekannter W eise aus Fiillkórpern, abbindefahigen Stoffen u. W. 
bestehende M. fiir die H erst. der zu glasierendcn Gegenstande ais F iillkórper ganz 
oder zum Teil hocliporose Stoffe, wie z. B. w assergranulierte Schlacken, yerwendet, 
die schw am m artig W. aufsaugen u. langere Zeit festhalten . (D. R. P. 501 842a KI. 80b 
vom 17/5. 1929, ausg. 4/7. 1930. [Das C. 1930. II. 1598 referierte D . R. P . 501 842 
is t la u t M itt. des R eichspatentam tes fiir ungiiltig erk lart w orden.]) D r e w s .

Modern Concrete Development Co. Ltd., iibert. von: Arthur Cyrill Knipe, 
London, Mortel. (A. P. 1766 911 yom 29/11. 1926, ausg. 24/6. 1930. E . P rior. 3/12. 
1925. — C. 1927. I .  3221 [E . P . 266 814].) K u h l i n g .

Bubblestone Co., P ittsburgh , iibert. yon: John A. Rice, Berkeley, V. S t. A., 
Porige Mortelmassen, Gemischen von Zement, Gips, Ton o. dgl., W. u . Sand wird ein 
Schaumerzeugungsm ittel zugesetzt u. L uft in  die M. eingeleitet. Das Schaumerzeugungs- 
m ittel besteht zweckmaBig aus einer Lsg. von Caseinkalk, welcher As20 3, H 3B 0 3, 
Benzoesaure, H 2WO.„ /3-Naphthol u. D iatom eenerde zugesetzt sind. (A. f .  1 7 6 9 2 7 5  
vom 26/10. 1926, ausg. 1/7. 1930.) K u h l i n g .
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American Gypsum Co., iibert. von: Gustave Adolph New,P o rt Clinton, V. S t. A.,
Porige Baustoffe. Gips, B lutniehl u. kiiufliclie W asserstoffsuperoxydlsg. werden ge- 
m ischt. Das Blutm elil d ient ais K atalysator. Die infolgo der raschen E ntw . von 0 2 
entstehenden zelligen Erzeugnisse sind durch Festigkeit, Leiclitigkeit u. Isolierfahig- 
koit fiir W arnie u. Scball ausgezeiclmet. Das A bbinden kann durch Zusatz eines der 
bekannten M ittel beschleunigt werden. (A. P. 1770 797 vom 27/12. 1927, ausg. 15/7.
1930.) K u h l i n g .

Frederick Oscar Warren Loomis und Daniel Mackay Loomis, M ontreal, 
K anada, Strafienbelag. Steinklcin wird, vorzugsweise gleiclizeitig in  Drelitrommeln, 
m ittels bewegter w. L uft en ts taub t u. getrocknot, dann m it 0 ) ge trank t, so daB die 
Einzelteile m it dem Ol iiberzogen werden u. dann u n te r krilftiger Bewegung m it einer 
wss. Em ulsion von A sphalt gemischt, welche u n te r diesen Bedingungen bricht. Der 
ausgescliiedene A sphalt liafte t am Steinklcin, das W. w ird abgetrennt u. in  die M. ein 
pulverformiges F iillm ittel hineinverstaubt. (A. P. 1769 442 vom 12/10. 1929, ausg. 
1/7. 1930. Can. Prior. 10/11. 1928.) K u h l i n g .

VII. Agrikul tur chemie; Dungemittel; Boden.
Walter Obst, Das Leucit und der Phonólit der Eifel. L eucit u. P lionolit zeigen 

in  ihrer W rkg., beruhend auf ihrem V orrat an K 20 , der langsam freigegeben wird, um 
von der Pflanze aufgenommen zu werden, manche A hnlichkeit, erfordern aber gunstige 
ldim at. u. Bodenverhaltnisse. Die Verss. m it Phonólit ergaben bei weitem n ich t dessen 
Zuverlassigkeit, wie bei den 11. K-Diingesalzen. Auch is t der groBe Ballastgeh. des 
Phonolitdiingers ein Nachteil. (K unstdunger- u . Leim -Ind. 27. 192— 93. 20/7.
1930.) G r o s z f e l d .

F. W. Parker, Dungung und Dungemittel. Die Menge Słalldung, welche in  den 
Vereinigten Staaten verwendet wird, und ilire Beziehung zur Diingerpraxis. S ta tis t. Mit- 
teilungen iiber Stalldungdungung u. W rkg. (Amer. Fertilizer 72. Nr. 9. 19— 23. 26/4.
1930. W ilmington [Del.].) Gr im m e .

C. Dreyspring und C. Kriigel, Arbeiten der Yersuchsstation Hamburg. X . Phos- 
phorsauremangelerscheinungen beim Tabak. (IX . vgl. C. 1930. II . 1119.) Phosphor- 
sauremangelverss. zu T abak zeigten, daB die verhaltnismaBig geringen Phosplior- 
sauremengen, die die Tabakpflanze braucht, unbedingt vorhanden sein miissen, da 
sonst E rtrags- u. Q ualitatsriickgang u. Mangelersclieinungen eintreten. D ie Phosplior- 
sauremangelerschoinungen geben sich beim T abak in  gclben Flecken zu erkennen, 
d ie spater in  B raun iibergehen u. beim Vertrocknen der B la tter ausbleichen. Beim 
tiirk . T abak sind  d ie  Flecke klein u. rund, w ahrend sie beim H avannatabak  unregel- 
maBige Form  besitzen u. um  das Mehrfache groBer sind. (Superphosphate 3. 25—29. 
Febr. 1930. H am burg, Landw. V era.-Station.) HEINEICH.

C. Dreyspring und C. Kriigel, Arbeiten der Versuchsslation Hamburg. X I. Ver- 
gleichende Feststellung der Phosphorsaurewirkung von Supcrphosphat, Knochenrnehl- 
SuperphospJial (Schweiz), zweier Neuiralphosphate (Frankreich, Tscliechoslowakei), 
Thomasmehl mul Algierpliosphat durch Vegelali(msversuche in  Oefafien. (X. vgl. 
vorst. Ref.) Die in  der U berschrift genannten Phospliorsaurediinger wurden 
in  zwei Versuchsrcihen vergleiehend auf ihre Wrkg. gepriift, zu Sommerwicke auf 
sandigem  Lehm  u. zu Inkarnatk lee auf Niederungsmoor. D ie Dungung erfolgte auf 
Basis der handelsiibUchen Bewertung, also bei den Superpliosphaten nach wasserl. 
P s0 5, den N eutralphosphaten  nach G esam t-P20 5 u. bei Thomasmehl nach citronen- 
saurel. P 20 5. D ie P 20 5-Diingung w urde in  steigenden Staffeln gegeben u. fu r jede 
Staffel aus dem P 20 5-Geh. der E rn to  d ie  prozentuale Ausnutzung berechnet. Setzt 
m an d ie  durchschnittlicho Ausnutzung von Superpliosphat gleicli 100, so ergeben 
sich im  D urchschnitt beider Versuchsreihen fiir K nochenm ehl-Superphosphat eine 
solche von 101,2, N eutralphosphat Frankreich 71,8, N eutralphosphat Tschecho- 
slowakei 53,7, A lgierphosphat 10,4. Thomasmehl war nur zu Sommerwicke angesetzt 
u. ergab hier einen entsprechenden W ert von 82,5. Dio h ier durch GefaByerss. er- 
m ittelten  A usnutzungsverhaltnisse zeigen eine sehr gute Ubereinstim m ung m it gleichen 
Ausnutzungswerten, die bei einer fruheren U nters. derselben Phosphatdiinger ge- 
funden wurden, bei der die losende K ra ft von Gerstenkeimlingen ais Reagens benutzt 
wurde. H ieraus ergib t sich, daB dio Geschwindigkeit der Aufnahme eines N ahrstoffs 
durch die Pflanze ein d irek ter Ausdruek fiir seine W irksam keit ais D ungem ittel ist. 
(Superphosphate 3. 49— 57, 77—81. A pril 1930. H am burg, Landw. V ers.-S tat.) H e in h .



1930. II. H VII. A g r i k u l t u r c i i e m i e ;  D O n g e m i t t e ł ;  B o d e n . 1759

H. Jantzon und W. Kirsch, U ber die Ertriige an Iłoh- und verdauliclien Nahr- 
stoffen bei zwei- und drcimaliger Wicsenmahd nach verschiedencr Dungung. D urch Ein- 
tcilung einer gleichmiifiigen Versuchs\viese in  zahlreiche Parzellen wurde versucht, 
dio W rkg. der yerschiedonsten D iingungsarten (ungediingt, K-Diingung, K-N-Diingung, 
P-N-Diingung, K -P-Diingung, Volldiingung) auf den E rtrag  an  Roli- u. yerdaulichem  
Protein zu bestim men. M it der reichlichen N-Diingung w urden dio Ertragnisso bei der 
Zwoi- u . D reim ahd um 50 bzw. 40%  gesteigert. Die U nterschiede bei den verschiedenon 
N-Diingern w aren gering. An Masso w urde bei der Zwoimahd durchweg m ehr georntet 
ais bei dor D reim ahd. Jedocli w aren dio Ertriige an  verdaulicliem R ohprotein boi der 
Dreim ahd durchweg lióher ais bei der Zwoimahd, w alirend dio Ertriige an  verdaulichen 
Gesam tnahrstoffen anniihernd gleich waren. Die zahlenmaCig nachgewiesenon V erluste 
an  Rohnilhrstoffen durch dio Heuwerbung erweisen die N otw endigkeit geeignetor 
E rntem ethoden (R outerung u. Silofutterborcitung). (W issenscliaftl. Arch. Landwirtscli. 
(Abt. B, T ierzucht u. T ierhaltung) 1. 1GC—78. 1929. Kónigsberg, U niv., T iorz.-Inst. 
Sep.) S c h w a ib o l d .

A. M. Dmitrjew, Feld- und Vegeiałionsversuche m it Mineraldiiwjemitteln au f 
Wiesen im  Jalire 192S. E s wird iiber Verss. zur Feststellung der MlTSCHERLICHschen 
Niihrstoffminima u. iiber Vegetationsverss. zur Unters. der K onstanz der Koeffizienton 
N , K , P 2Os fiir Wiesenpflanzen bericlitet. (U. S. S. R. Seient.-techn. D pt. Supreme 
Couneil N ational Economy No. 395. Transact. Scient. In s t. Fertil. No. 73. 89—90.
1930.) '  S c h ó n f e l d .

D. W. Drushinina, Programm der lajidwirtschaftlich-chemischen Untersuchungen, 
im  Ziisammenhang m it Feldrersuchen iiber die Bodenkałkung des uńssenschaftlichen 
Instituts fiir  Dilngemittel. (U. S. S. R . Scient.-techn. D pt. Supreme Couneil N ational 
Economy No. 395. Transact. Scient. In s t. Fertil. No. 73. 52— 54. 1930.) S c h o n f .

Alfred Kastner, Untersuchungen zur Lebensweise und Bckampfung der Zwiebel- 
fliege (H ylem yia antiqua Meigen). I I I .  Teil. Kulturmafinahmen, Vernichlung der Ent- 
wicklungssladien und der Sommergeneralion. (Vgl. C. 1929. I . 2226.) K rit. Uberbliek 
der allgemeinen Bekampfungsmetlioden u. der gegen die Entw icklungsstadien ge- 
richteten Verff. (Ztschr. Pflanzenkrankh., Pflanzenschutz 39. 347— 66. 1929
H alle a. S.) G r im m e .

B. A. Porter und R. F. Sazama, E in flu fi von Bordeauzbriihe a u f die Wirksamkeit 
von Scłmierdlemulsionen zur Bekdmpfung der San Jost-Schildlaus. Bordeauxbruhe 
setzt die W irksam keit der Schmierólemulsion herab, so daB bei M ischspritzungen dor 
Schmierolgeh. erhoht werden muB. (Journ . agricult. Res. 40. 755— 66.15/4. 1930.) G r i.

Karl Hesse, Beitrdge zu Neubaueranalyse und ihre Beziehungen zum  Feldversuch. 
Unterschiede beim Ausfall von N E U B A U E R -A nalysen an y e r s c l i i e d e n e n  
Stationsn m it g l e i c h e m  Boden scheincn an  M ethodenverschiedenheiten zu liegen. 
An erstor Stelle kommen liier in  F rage Beliehtungsyerschiedenheit u. dadurch ausgelóste 
Abbauerscheinungen der Keimpflanzen. Die Vorbereitung des Bodens is t ebenfalla 
von EinfluB auf dio P 20 5-Aufnalime, so daB unbedingt hierfiir starre  R ichtlinicn auf- 
gestellt werden mussen. Die nach der Keimpflanzenm ethode erm itte lte  Dungebediirftig- 
k e it  des Bodens stim m t m it den Ergebnissen des F eldvera . g u t iiberein; die Oberein- 
stimmung is t bei K 20  noeh besser ais bei P 20 6. Auf frischgediingten Boden sind die 
W erte unsicher, so daB sich koine Schliisse auf die Grenzwertberechnung ziehen lassen. 
Der N E U B A U E R -Faktor 5 zur Grenzwertberechnung bedarf der Nachkontrolle. 
N-Diingung y eran d ert die W u rzo lloslich k eit n ich t. (Landwirtschl. V ers.-Stat. 110. 
1—31. 1930. GieBen.) Gr im m e .

Ove F. Jensen, Bodenreaktion und pn-Werte.. Wesen der Bodenrk. u . Ph- Best. 
beider u. Regulierung durch CaO-Diingung. CaO kann die ubrige Dungung nich t er- 
setzen u. um gekehrt. (Amer. Fertilizer 72. N r. 7. 19—21. 29/3. 1930. Chicago 
[Ul.].) G r im m e .

A. Suchier, Z ur Ausfiihrungsform der ,,Citratmethode“. I I .  M itt. (I. ygl. C. 1930.
I. 887.) D ie friiher beschriebene C itratm ethode (1. e.) wurde w eiter ausgearbeitet u. 
fiir Reihenanalysen durchgefiihrt. Zu diesem Zweck wurde eine W aschapparatur 
zusammengesteilt, die sich auBerordentlich bew ahrt ha t. Die W aschapparatur kann 
durch die F irm a D it t m a r  & V i e r t h , H am burg 15, SpaldingstraBe 160 bezogen 
werden. (Ztschr. angew. Chem. 43. 672—73. 26/7. 1930. Aussig.) JUNG.

K. GrieBmann. E in Blasapparat zur Iteinheitsbestimmung von Saatwaren. Be- 
schreibung eines App. zur Reinheitsbest. yon Saat, der auch bei Samon yon Griisem
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u. Nadelhólzern gute R esultate liefert. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 393— 95. 1/6.
1930. Halle a. S., Botan. A bt. der Agrik.-chem. K ontrollstation.) H e i n r i c h .

0. R. Olsen und E. Torkildsen, Oslo, Pliosphorsdurehalliges Dungemittel. E in  
Gemisch von R ohphosphat m it wenigstens 25%  E rdalkalicarbonat w ird un ter Ver- 
meidung des Sclimelzens bei ca. 1100— 1600° in  oxydicrender Atmospliiire gegliiht. 
(Schwed. P. 65 719 vom 12/1. 1926, ausg. 7/8. 1928. N . Prior. 13/1. 1925.) D r e w s .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Kohlensdurcentwicklung in
Gewdchshdusern u. dgl. durch Verbrennen von Holzkohle, dad. gek., dal3 hierbei bei 
sehwacher R o tg lu t m it W .-Dampf oder wasserdampfJialtigen Flam m engasen be- 
liandelte Holzkohle verw endet wird. (D. R. P. 502 409 KI. 12i vom 13/11. 1925, 
ausg. 10/7. 1930.) D r e w s .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Verfaliren zur Herstdlung ron Troclcenbeizen 
und Stdubemitteln, dad. gek., daB in fein verte ilte r Form auf einem inertcn  Trśiger be- 
findliehe Verbb. solcher fungicider Metalle, welche N H 3-Komplexe bilden, m it gas- 
fórmigem N H 3 behandelt werden. (D. R. P. 490 260 K I. 451 vom 1/7. 1926, ausg. 
1/2. 1930.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M., Herstdlung ron Konden- 
sationsprodukten der H ydrozyde mercurierter Kohlenwasserstoffe m il Phenolen und Thio- 
phenolen. 30 Teile Phenylmercurihydroxyd (erliiiltlich aus Phenylm ereuriacetat u. 
Alkali, F . 216°) werden in h. W. gel. u. m it einer Lsg. von 15 Teilen Salicylsdure in 
h. W. behandelt. Man filtrio rt den N d. u. rein ig t durch Auskochen m it W . oder durch 
Losen in  A. u. W iederausfallen. Das Prod. sclim ilzt bei 159°, h a t einen Hg-Geh. von 
49,06%  u. is t 11. in N a,C 03. — In  ahnlicher Weise erhalt m an K ondensationsprodd. 
aus Phenylm ercurihydroxyd u. <x-Oxynaphthoesdure (F. 171°, Hg-Geh. 43,6% ), /S-Oxy- 
naphthoesdure, p-Oxybenzoesdure, Gallussdure, o-Chlorphenol (F . 104°, Cl-Geh. 8,64%), 
m-0xybenzaldehyd  (F . 159°, Hg-Geh. 50%)> p-Kresol, Naphthol, Isothymol (Hg-Geh. 
47,01%), Thiosalicylsdure (F . 226°, Hg-Geh. 46,22% ), p-Thiokresol (F. 107u), Thio- 
phenol (F. 101,5°), Thioglykolsdure (F . 114°, bei weiterem E rhitzen erfolgt Wieder- 
festwerden u. erneutes Schmelzen bei 160°) u. Mercaptobenzothiazol (F. 147°). Ferner 
bekom m t m an K ondensationsprodd. aus Alhylniercvrihydroxyd u . p-Tliiokresol (F . 162°, 
farblos, in geschmolzenem Zustande gelb) sowie Mercaptobenzothiazol (F . 86,5°). — 
Vorzugsweise laBt m an die K ondensation in alkoh. Lsg. vor sich gehen. Die erhaltenen 
Prodd. dienen ais Saatgutbeizen. (E . P. 329 987 vom 26/2. 1929, ausg. 26/6.
1930.) N o u v e l .

G. J. B. Chamagne, Paris, Gewinnung ron Schddlingsbekdmpfungsmitteln aus See- 
tang durch Verbrennung. Dio Verbrennungsprodd. werden boim Abziehen aus dom 
Ofen einem hochfreąuenten elektr. Strom  ausgesetzt u. dabei niedergeschlagen. (E. P. 
2 8 4 5 8 3  yom 11/8. 1927, Auszug veróff. 28/3. 1928. Prior. 11/8. 1926.) M. F . M u l l e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (E rfinder: Karl Gornitz, Berlin-Zclilen- 
dorf, und Hans Goebel, Berlin), M ittel zur Schddlingsbekdmpfung u n te r Verwendung 
von Ca-^4s-Verbb., 1. dad. gek., daB solche Cu-Verbb. dor H 3A s0 3 bonu tzt werden, 
dio im  Molekuł auBer Cu noch ein anderos M etali en thalten , gegebenenfalls in Verb. 
m it H aft- u. B enetzungsm itteln, Fungiciden u. anderen Insekticiden. — 2. dad. gek., 
daB die ursprim glich gefiillten Cu-Arsenite in  Siiuren wieder gel. u. aus dieser Lsg. 
durch M otallhydrosyde ais doppelm etallhaltige A rscnite gleichzeitig m it den ais Ver- 
dunnungsm ittel dienenden Salzen gefiillt werden. — Z. B. lost m an 10 kg H 3A s0 3 in  W. 
u n te r Zusatz von 6,4 kg NaOH  u. fa llt die Lsg. m it 25 kg C uS04. N ach Zusatz von 
H^SOt bis zur k laren  Lsg. g ib t m an Ba{OH)„ bis zur alkal. R k . zu u. iso liert den 
N d. eines kom plexen Cu-Ba-Arsenits. (D. R . P. 487561 KI. 451 vom 18/10. 1924, 
ausg. 10/12. 1929.) T h i e l .

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Schddlingsbekdmpfungsmittel 
ron insektizider Wirkung, dad. gek., daB an Stello von Mischungen von Schwermetall- 
salzen der H 3AsOt  die E rdalkalisalze der I I3AsO., in  Mischung m it Alkali- oder Erdalkali- 
salzen von hochmolekularen, a rom at. Sulfosauren, insbesondere solcher von Harz- 
oder Pechcharakter, oder Salze der Sulfitzellstoffablauge oder den Alkali- oder Erd- 
alkalisalzen von Alkyl- oder Aryl- oder gem ischt-Alkyl-Aryl-substituierten Sulfosauren 
ein- oder m ehrkerniger K W -stoffe Verwendung finden. (D. R. P. 490 644 K I. 451 
vom 5/1. 1926, ausg. 3/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 484975; C. 1930. I. 2298.) T h i e l .

Schering-Kahlbaum A.-G., B erlin (E rfinder: Karl Gornitz, Berlin-Zehlendorf, 
und Herbert Schotte, Berlin-Reinickendorf), Begenfeste Schddlingsbekdmpfuyigsmittel,
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gek. durch einen Gek. an  Inu lin  m it einem Zusatz von H aftm itte ln . (D. R. P . 488 902 
K I. 451 vom 11/2. 1928, ausg. 10/1. 1930.) T h i e l .

Nettai Sangyo Kabushiki Kaisha, Tokio, Japan , Herslellung eines fliissigen, 
die wirksamen Bestandteile der Derriswwrzel enthaltenden Insekticids. (Holi. P . 21841 
vom  10/2. 1926, ausg. 15/5.1930. — C. 1927-1. 512 [E. P . 239 483].) S c h o t t l a n d e r .

VIII. Metallurgie; Metallograpłiie; Metaliverarbeitung.
V. Tafel, Das Metallhiittenwesen im  Jahre 1929. (Metali u. E rz  27- 309— 16. Jun i

1930. —  C. 1930. II. 123.) W ił k e .
J. Ellis Thomson, Quantitative mikroskopische Analyse und ihre Anwendung a u f 

Probleme des Bergbaues. Q uantitative Analyse u. Mk. durcli Ausmessen der Flachen- 
anteile der einzelnen K om poncnten is t sehr zeitraubend, wenn sic d irek t ausgefiihrt 
wird. D urch Ausmessung von M ikrophotographicn laBt sie sich yereinfachen, bleibt 
aber doch noch fiir p rak t. Anwendung zu miihsam. D urch Yergleich m it einm al genau 
ausgemessenen S tandardpraparaten  von aluilicher S truk tu r laBt sich m it p rak t. ge- 
niigender Genauigkeit eine sehr schnelle Analyse durchfiihren, die fiir eine Reihe von 
Erzen an Anschliffen erlau tert wird. (Canadian Mining metallurg. Buli. 1930. 918— 29. 
Ju li. Toronto, Univ.) T r o m e l .

Sture Mortsell, Neuere Theorie und Untersuchungen iiber Flolalion. N ach einer 
Zusam m enfassung der theoret. Grundlagen der F lo tation  werden die Schaum- 
bldg., die Sammel- u. sonstigen Flolationsreagenzien, die Best. u. Bedeutung 
der ph behandelt. (Teknisk T idskrift 60. Bergvetenskap 1— 6. 12— 16. 8/2. 1930.)

K r u g e r .
George M. Eaton, Einige zu empfehlende Verfahren bei der Bericliterstattung iiber 

die nitrierte Einsatzhartung. Die bisherigen U ntersuchungsberichte iiber die H arte- 
Tiefe-Eigg. des n itrie rten  E insatzes w urden auf yerschiedenartigen Diagram men zu- 
sam mengestellt. Diese T atsache h indert einen sehnellen u. k rit. Vergleich der E r 
gebnisse der yerschiedenen A utoren. In  dem augenblicklichen Entw icklungsstadium  
dieser E insatzhartung  schliigt daher Vf. vor, sich auf eine bestim m te A rt der Wieder- 
gabe der gefundenen R esultate zu einigen, u. die A rbeit yersucht nun, einigo Wege 
in  dieser Frage zu zeigen. Die Tiefe-Hiirte-Eigg. scheinen sich zu einer W iedergabe 
der Ergebnisse zu eignen, sie diirfen aber n ich t auf gewohnliche K oordinaten  auf- 
getragen werden, d a  sonst ein falsches Bild iiber den A bnutzungsw iderstand des E in 
satzes en ts teh t. Am besten is t wohl die A nwendung einer logarithm . E inteilung fiir 
die H artę  u. die iibliche E inteilung fiir die Tiefe. I n  einem A nhang w ird die mogliche 
Anwendung des Skleroskops ais ein  U ntersuchungswerkzeug besprochen. Vf. schliigt 
auBerdem die Einfiilirung einer W ertzahl fiir den A bnutzungsw iderstand vor, dio 
nur auf die H artę  zuriickgefuhrt w ird. Auf die N otw endigkeit des Vorhandenseins 
einer bestim m ten D u k tilita t des E insatzes w ird zum SchluB hingewiesen. (Trans. 
Amer. Soc. Steel T reating 17. 765— 83. Ju n i 1930. Ambridge [Pa.], Spang Chalfant 
Co.) W i l k e .

Heinrich Kuhlewein, Die Legierungen des temaren Systems Eisen-Nickel-Kobalt. 
Zusammenfassender B ericht, Literaturverzeiehnis. Die Annabme yerschiedener Vff., 
daB im ganzen System mehrere Verbb. existieren, w ird auf G rund des Vergleichs melirerer 
spezif. Eigg. u. des S trukturdiagram m s abgelehnt. Es werden nur drei Gebietc ver- 
seniedener K rysta lls truk tu r unterschieden, die jeweils eine feste homogene Lsg. bilden. 
(Physikal. Ztschr. 31. 626—39. 1/7.1930.) T r o m e l .

E. Kothny, Legierter Guji. O ber die Ergebnisse der bisherigen Unterss. u. p rak t. 
E rfahrungen m it legiertem GuB w ird zusam m enhangend berichtet. Die Zusammen- 
stellung zerfallt in  GrauguB (Ni-legierter GrauguB, Cr-legiertes GuBeisen, Ti-Iegiertes 
GuBeisen, Al-legiertes GuBeisen, sonderlegierter GuB), legierter HartguB u. legierter 
TemperguB. (GieBerei-Ztg. 2 7 . 291—300. 323—27. 1/6. u. 15/6. 1930. Prag.) W i l k e .

J. Kent Smith, Molybddn verbessert den Grauguf). E ine Verbesserung der Festig- 
keit, der D ., die Abwesenheit von Gasblasen, das Freisein von h arten  Stellen, eine 
ausgezeichnete mascbinelle B earbeitbarkeit u. eine starkę V erm inderung der GieB- 
schwierigkeiten w erden durch  richtige Mo-Zusatze zum GuBeisen erlangt. D er Zusatz 
belauft sich im allgemeinen auf 0,35%  Mo bei 3— 3,25%  C u. 1,9—2,1%  Si. Dabei 
t r i t t  das Mo in feste Lsg. in  den C-freien Teil des F e u. yerfestigt das Fe d irekt. AuBerdem 
wird durch diese direkte W rkg. wahrscheinlich eine Kornreinigungswrkg. heryorgerufen.

XII. 2. 112
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D urch einen sorbitierenden EinfluB des Mo auf den Perlitgch., verfeetigt es das Fe 
w eiter. Dio Graphiteinschliisse nehm en alle die Form  kleiner P la tten  an , dio gu t in  
der Grundmasse verte ilt sind. E ine Lśg. des Mo im  geschmolzenen Fe-B ad un terdriickt 
den Volumenanderungspunkt in  der fl. Phase. Das m it Mo legierto Fe der verschiedensten 
(Juerschnitte sp ring t in  der Form  auch n ich t so leiclit wie gewohnliches Fe. Am 
besten w ird das Mo durch ein 60—65%ig. Mo-Fe zugegeben. W ird das Fe im  elektr. 
Ofcn geschmolzen, so is t auch die Yerwendung von Calciumm olybdat móglieh, das 
das Mo durch die Schlacke abgibt. (Foundry 58. N r. 12. 54— 55. 15/6. 1930. New York, 
Clim as M olybdenum Go.) W lLK E .

Edward S. Lawrence, Die neuesten Forlschrilte beim Normalisieren von SłaMblech. 
Zuerst w erden in  allgemeiner u. chronolog. Reihenfolge die hauptsachliehsten m echan., 
meehan.-m etallurg. u . m ctallurg. Verbesserungen des kontinuierlieben Blech-Normali- 
sierungsofens ero rtert. Die groBten m etallurg. F ortschritte  erfolgten erst durch einen
1'iehtig konstru ierten  Kiihlraum , in  dem die Zeit u. die Gesehwindigkeit der Abktihlung 
geregelt werden kann . Die K uhlraum o muBten eingcfiihrt werden, da  sonst beim so- 
fortigeu Aussetzen an  der L uft starkę Spanbldg. e in tra t, auBerdem blieb das M ateriał 
nun  etwas weicher u. benótigte beim anschlieBenden Anlassen in  K asten  dam it weniger 
Zeit. D a die W rkg. des K astenanlassens vor allem in  dem langsamen Abkuhlen u. der 
E ntstehung  des halblam ellaren P erlits besteht, so ging u. geht die E ntw . dahin , dio 
Ablciihlung der Bleche in  dem K iihlraum  w eiter zu verlangsam en u. wenn móglieh, 
das K astenanlassen ganz wegfallen zu lassen. Die Bleche laBt m an je tz t durch 
eine K iihlkaminer gehen, die von den Abgasen u. V erbrennungsprodd. der Heiz- 
kamm er umgeben ist. Es wurden n ich t allein die Ofenlangen' geandert, sondern aueh 
der Beforderungsmechanismus im K iihlraum  wurde so konstru iert, daB keine 2. Ab- 
schreckwrkg. auf das Blech sta ttfindet. GróBtenteils w erden isolierto Legierungs- 
wellen in  dem Teil des K iihlraum es yerwendet, in  dem das Blech Span bilden kann , 
spater werden isolierto H albstahl- u. schlieBlich nichtisolierte Stahlwellen benatz t. 
(Trans. Amer. Soc. Steel T reating  17. 784— 97. Ju n i 1930. P ittsburgh, Duraloy 
Co.) W lLK E .

Frederick M. Becket, Chrom - Mangan - Sidhle. Einigo Erfahrungen m it 
130 Schmelzen aus elektr. Ófen von der Zus. 10— 30%  Cr, 3— 30%  Mn. 0,05—2%  C,
0,02—3%  Si, 0,10—0,25%  Ni, m asim al 0,025% P  u - m axim al 0,01%  S werden m it- 
geteilt. Von den nichtrostenden S tahlen m it 12— 16% Cr is t  zu sagen, daB ein Mn- 
Zusatz keine Vorteile bringt. S tahle m it m ehr ais rund  16%  Cr werden dagegen durch 
steigenden Mn-Geh. s ta rk  verandert. W enn das Endprod. ein weicher duktiler Stalli 
m it rund  17— 18%  Cr is t, der fiir maBiges Tiefziehen benu tz t w ird, be trag t der Mn- 
Gch. am  besten rund  5% . Solch ein S tahl is t  ausgezeiehnet korrosionsbestandig, h a t 
eine angenehme Farbę u. kann  m it groBerer Leichtigkeit ais korrosionsbestandiger 
S tahl m it der gleichen Cr- u. C-Menge, aber m it gewohnlichem niedrigen Mn-Geh., 
durch allo Fabrikationszweige gefiihrt werden. R und 6%  Mn andern dio physikal. 
Eigg. dieser Stahlsorte sehr stark, indem  die Festigkeit, Zahigkeit u. die Tiefzieheigg. 
steigen. E ine noch weitere Vermehrung des Mn erhSht auch die Faktoren, dio die 
Tiefzieheigg. erleichtern, vor allem die Dehnung u. Flachenred. W ie die Verss. er- 
kennen lassen, sind die niedriggekohlten S tahle bei gleichem Mn-Geh. den hóher ge- 
kohlten uberlegen. Ausgezeichnete Tiefziehergebnisse werden nach einer Wiirmebehand- 
lung bei 1150° erzielt. Die hoheren Cr-Mn-Stahle m it iiber 20%  Cr besitzen einen 
gróBeren W iderstand gegen denA ngriff einer Anzahl Chemikalien ais die m it niedrigerem 
Cr-Geb. D ann wird das Verh. niedriggekohlter Stahle m it rund  17— 18% Cr beim 
Fabrikationsgang geschildert. Neben den reinen Cr-Stahlen sind auch die Cr-Mn-Stahle 
bei hohen Tempp. gegen den Angriff von S-Verbb. sehr bestandig; sie verhalten sich 
auch besser ais die Cr-Ni-Stahle. E s w ar n ich t móglieh, bei irgendeinem der niedrig
gekohlten Stahle m it mehr ais 17%  eine vollstandigo austenit. S truk tu r einzufuhren. 
Den SchluB der A rbeit bilden Unterss. iiber Cr-Mn-Stahle m it Zusatzen von W, Mo, 
Cu usw. (B last Furnace Steel P lan t 18. 956— 60. Ju n i 1930. New York, E lectro- 
M etallurgical Co.) W lLKE.

Thos. M. Pugsley, A lum inium . U bersicht iiber die Verwendung des Al u. seiner 
Legierungen m it Angabe einiger Analysen; auf die Eigg. von Leichtmetallkolben 
wird naher eingegangen. E s werden eine Anzahl B auxitlager in den engl. Kolonien 
genannt, darun ter ais groBtes das in  L ichenya-Plateau (Nyassaland) m it ca. 20 000 000 t  
Bauxit von rund 60%  A L03. Ferner wird die techn. Y erarbeitung des Al besprochen;
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ais GieBtemp. legfc Vf. 700° fest; er ra t  dringend zum Gebrauch eines Pyrom eters 
beim GieBen. —  Die dureli die Oxydlmut des Al beim Schmelzen auf tretenden Śchwicrig- 
keiteji werden besprochen u. die beiden in  Amerika iiblichen Sehmelzverff. (eine A rt 
von PuddelprozeB u. ein Schmelzen in Ggw. von Chloriden u. F luoriden der Alkalien 
oder alkal. Erden) kurz beschrieben. (Chem. Engin. Mining Kev. 22. 327— 29. 5/6. 
1930. Sidney.) H a r t n e r .

K; L. MeiBner, E influ fi des Lagems in  E is au f die Veredelung ton  Duralumin. 
Die Veredlung von Duralum in, die bei Zimmertemp. zum gróBten Teil in etw a 2 Tagen 
vor sich geh t u. naeh 5 Tagen ih r Endo erreicht, wird schon durch Lagern in  Eis stark  
verlangsam t: N ach 2 Tagen liegen dio W erte fiir Streckgrenze u. Zugfestigkeit er- 
heblich un ter den W ertcn, die in  gleicher Zeit beim Lagern bei Zimmertemp. erhalten 
werden. N aeh etwa 20 Tagen stim m en die W erte bei beiden Lagerungsarten p rak t. 
iibercin. Die Dehnung des Duralum ins geh t beim Lagern bei Zimmertemp. etwas 
zuriick. D ie Yerzogerung der Veredlung h a t vielleieht fiir die Aufbewahrung von 
N ieten aus D uralum in p rak t. B edeutung; lagert m an diesolben nach dem Abschrecken 
in  Eis, so gelingt es, sie langere Zeit schlagfahig zu erhalten. (M etall-W irtschaft 9. 
641— 42. 1/8. 1930. D ureń.) H a r t n e r .

Roger D. Prosser, Wolframcarbid-Werkzeuge. Emo Schilderung einiger E rgeb
nisse in  der iiblichen taglichen P ras is  u. sehr genaue u. prak t. Anweisungen in  bezug 
auf dio Verwendungsmóglichkeiten, das Abschleifen usw., was alles angew andt werden 
muB, um  die bomerkenswerten Eigg. dieses M aterials auszunutzen, werden gegeben. 
Dio H auptpunkte  dieser A rbeit, die vor allem fiir dio P raxis bestim m t ist, sind: H erst.- 
Vorf., zu erreichende Ergebnisse, Wrkg. auf dio Form  des Maschinenwerkzeuges, prak t. 
Yorschlago fiir den Gebrauch, Befcstigen des M aterials, Abschleifen u. besondero An- 
wendungen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 749—G4. Ju n i 1930. Now Y ork City, 
Thomas Prosser and Son.) W i l k e .

C. H. Dinger, Ermudungsbruche und Kesselblech. Eino Besprechung aller vor- 
handenen Problomo ste llt dio A rbeit dar. In  einer kleinen Tabello sind die physikal. 
Eigg. u. Ermiidungsgrenzen verschiedener M aterialien zusammengcstellt, dio augen- 
blicklich Zur K onatruktion von Hochdruckkesseln yerw endet werden. D anach verlieren 
Monelmetall u. im  allgemeinen dio Cu-Ni-M aterialien n ich t viel bei der Korrosions- 
ermiidung in  Ggw. yon W., auch h a t ein tlbergang von frischem W. Zu Salzwasser 
keinon groBen EinfluB. Nach A nsicht des Vfs. sind Monelmetall u. korrosionsfeste 
Stahlo zur Verwendung bei Dampfkesseln durchaus geeignet. In  diesem Falle sollto 
aber jede K rafteanhaufung in  der Naho des W. unbedingt vermieden werden. (Power 71. 
872—76. 3/6. 1930. Annapolis [Md.], Engineering Experim . S ta t.) W ilk e .

James B. Frłauf, Anwendung der Ronlgenstrahlen zum  Studium  der Metalle. 
Oberblick uber dio AnwendungsmSglickkeiten zur D urchstrahlung, zur Best. der Zus. 
dureh Róntgenspektroskopie u. zum Studium  der K rysta lls truk tu r der Metalle. Die 
prinzipiellen Grundlagen der Verff. werden beschrieben u. die Ergebnisse der Unterss. 
an  Beispielen gezeigt. (Rev. scient. In strum ents 1. 361— 96. Ju li 1930. P ittsburgb, 
Ca r n e g i e  In s t. o f‘Techii.) T r o m e l .

M. Widemann, Uber Ronlgenstrahlen und ihre Nutzanwendung fiir  die Oiej}erei. 
Allgemeines iiber R ontgenstrahlcn. Grundlago der Durchstrahlungsm ethode zur Fest- 
stellung von Lunkem . (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 3. N r. 7. 1—4. Ju li 1930.) T róm .

Franz Bollenrath, Brinellharte, Eindringtiefe und Pendelharte bei terschiadenen 
Leichlmeiall-Legierungen. Die weit yerbreitete H arteprufung nach B r i n e l l  is t n icht 
einwandfrei; bei diinnen Bleehen yersagt sie ganz. Das H ERBERT-Pendel erlaubt 
Messungen bis herab zu Blechstarken von 0,3 mm bei Leichtm etallen u. yon 0,15 mm 
bei Stahlblech. Um Vorgleicho der nach verschiedenen Verff. bestim m ten H arte- 
werte zu ermoglichen, wurden experimentell Umrechnungskurven ffir Lautal, Silumin, 
U ltralum in u. zwei E lektronm etalle fiir die H arteprufungsm ethodcn nach R o c k 
w e l l , T e s t o r  u. H e r b e r t  erm ittelt. Dio Ergebnisse sind in  A bhangigkeit von 
der BRINELL-Harte graph. dargestellt. Umrechnungsformeln werden nich t gegeben, 
da sie zu kom pliziert ausfallen wurden u. da die Genauigkeit der Verss. zu ihrer Auf- 
stellung nich t bereehtigt. D a der KuryenmaBstab fu r dio p rak t. Yerwertung etwas 
klein gew ahlt ist, werden R ichtw erte zur Umrechnung auch in  Tabellenform an
gegeben. Yor einer U bertragung der Zahlen auf analoge Legierungen m it ungefiihr 
gleiehem Geh. des Grundbestandteils wird ausdriicldich gewarnt. (M etall-W irtschaft
9. 625—29. 25/7. 1930. Aachen, Aerodynam. Inst. der Techn. Hoclisch.) H a r t n e r .

112*
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Gustav Krebs, Die Oxydations- und Desozydationsmittel. Dio W rkg. u. V er- 
wendung von KCIO,, Mangankupfer, der Abdecfcmittel (Fensterglas +  N a2B40 7), von 
K 2C03 usw. werden erk lart u. einigo p rak t. Fingerzeige gegeben. (M etali 1930. 107-—08. 
29/6. 1930.) W i l k e .

— , Das Schweifien von Aluminiuingujistucken. An H and einer Abb. wird das 
Schweifien einer gesprungenen YerschluCplatte einer Flasehenfulimaschine gezeigt. 
(Foundry 58. N r. 12. 55. 15/6. 1930.) W i l k e .

— , Der gegenwartige S tand  der V erchromungstechnik. E s werden die wesentlichen 
elektrochem. Verhaltnisse wiedergegeben, die dio einzelnen Arbeitsgange innerhalb 
der Badfl. willirend des B etriebes erkennen lassen, u. die gesundheitlichen Vorsichts- 
maBnahmen besproohen. (M etallw aren-Ind. Galvano-Teehn. 28. 321— 23. 15/7. 
1930.) W i l k e .

Richard Schneidewind, Fabrikmafliges Vercliromen. E s handelt sich um einen 
B eitrag zur Entw . der p rak t. Seite der Verchromung (vgl. auch C. 1929. I .  1738). Ob- 
gleich wenig neues Materia! wissenschaftlicher N atu r gebracht wird, so enthiilt die 
A rbeit fiir den P rak tiker auBerordentlich wichtige Angaben iiber E inrichtung, ein- 
zuschlagendes Verf., K osten usw. Auf die sehr ausfuhrliclie D arst. kann deshalb nur 
verwiesen werden. (D pt. Engin. Res. Univ. Michigan. 1930. Circ. Series N r. 3. 54 Seiten 
Sep.) W i l k e .

Eugen Werner, Wann ist eine. Vemickelung roslsicher ? W ird bei der V orentfettung 
das Fettlósungsm ittel n ieh t m it starkem  D ruck auf die W are geschleudert oder n ieht 
dauernd reine FI. nachgefiihrt, so is t die V orentfettung nur mangelhaft. Alle Yor- 
cntfettungsm ittel, d ie s ta t t  aus D eriw . arom at. KW -stoffe aus A lkalien bestehen, 
sind unzweckmaBig. N iinm t m an die anschlieCende E n tfe ttung  elektrolyt. vor, so 
h a t  das B ad etw a folgende Z u s .: 80 g Cyankupferkalium, 5 g 99%ig. KCN, 5 g Salmiak- 
geist, 800 g Ekanol, 100 g NaOH  u. 15 1 W. Ais Anodcn verw endet m an Cu-Platten. 
Dio Waro wird dann in  einer 10%ig. HCl-Lsg. von anhaftenden Alkalien befreit, ge- 
spiilt u. vornickelt. Vf. ha lt d ie B earbeitung im  ruhenden Bade unter gewissen Voraus- 
setzungen fiir am  zweckmaBigsten. Es folgt dann eine genaue Besclireibung der Zus. 
des E lektrolyten fiir eine hohe Stromausbeute, die N achteile der Schnellvernickelungs- 
bader, dio Poren- u. IlaarriB bldg. usw. (Metallbórse 20. 1321—22. 1378—79. 14/6. 1930. 
K arlsruhe.) W lLKE.

N. A. Isgaryschew, Untcrsuchung uber den Schutz des Eisens gegen Korrosion durch 
galuanische Uberziige. (Vgl. C. 1930.1. 2622.) C d - U b e r z u g e .  Nach den gemeinsam 
m it S. I. Orłowa ausgefiihrten Verss. erwiesen sich folgende 2 K om binationen ais die ge- 
eignetsten: 1. 75,56g K 2Cd(CN)4, 6,22g KOH, l,60g  D extrin, 1 IW ., S trom dich te0,010 
bis 0,15 Amp./qcm, Zim mertemp., 1— 1,2 V bei 4—5 cm Elektrodenentfernung. S trom 
ausbeute 97— 99% . E in  Nd. von 0,01 mm w ird in  10—20 Min. erhalten. 2. 104,2 g 
CdSOt , 66 g (NH 4)2S 0 4, 2,5 g Pepton, 1 1 W ., Strom dichte d =  0,0064 Amp./qcm ; 
Spannung 0,3—0,4 V bei 4—5 cm Elektrodenabstand. S trom ausbeute 95— 97% . 
E in  0,01-mm-t)berzug wird in  40 Min. erhalten. Anoden in beiden Fallen aus Cd. Dio 
KCN- u. K OH-Verluste w ahrend der A rbeit nach 1. sind zu ersetzen. 1. erg ib t m atte , 
2. gliinzende Uberzuge. Bei 2. soli pn  =  2,5— 3,5 betragen; iiber ph  =  5,28 entstehen 
dunklo bis schwarze Ndd. — C l i r o m i e r u n g  (bearbeitet von W. I. Lajner). D as 
B ad enth ielt 250 g Cr03, 5 g  Cr,,(S04)3, 3 g  B(OH):). Die Q ualitat des Oberzugs ist 
abhangig yon der Tem p., Strom dichte usw. Homogcne gliinzende Ndd. erhalt m an bei 
8— 10° u. d =  0,5— 0,7 Am p./qdm . Dio besten uberzuge entstehen bei 40—45° u. 
Strom dichte =  10 Amp./qdm . — D as Niederschlagen von Z n  wurde in  folgenden 
B adem  Yorgenommen: 1. Z n S 0 ,-7 H 20  200— 250 g, B (O H )3 10 g, arab. Gummi 40 g, 
W. 11; 2. ZnSO., 288 g, NaCl 175 g, K -Alaun 40 g ; 3. ZnCl„ 136 g, NaCl 234 g, A1C13 20 g. 
Zim mertemp., d =  1—2 A m p./qdin. I n  allen 3 Fallen entstehen feinkornige, hellgraue 
piast. N dd. —- E in  homogener feinkórniger P 6-t)berzug auf Fe wurde in  folgendem Bade 
liergestellt: 25 g Pb-A eetat, 26 g Essigsaure, 1 g  Gelatine, 2 ccm Pyridin, 0,5 g o-Toluidin,
1 1 W .; Zimmertemp., Strom dichte 0,13 Am p./qdm . — K o r r o s i o n  (bearbeitet von 
M. N. Stepanow). E s wurde die Schutzwrkg. der Cd-, Cr-, Zn-, Pb-t)berziige auf 
F e 1. in Meerwasser, un ter standigem  D urchleiten von L uft u. bei ruhigem Stehen,
2 . in m it 50%  CO» verm ischter, feuchtigkeitsgesatt. L uft, u. 3. in  Boden verschicdenen 
Ph untersueht. Es wurde festgestellt, daB die Korrosion m it zunehmendem pn des Bodcns 
abnim m t, nam entlich bei Cd-tlberziigen, ais Folgę seiner Passivierung; bei Ph =  4,08 
nim m t die Potentialdifferenz m it der Zeit zu, bei pn =  4,97 t r i t t  das Um gekehrte ein. 
Beim Durchleiten von L u ft durch das Meerwasser geht die Zerstorung von Cd u. Zn
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viel langsamer vor sich, was auf dio Bldg. einer Oxydschicht zuriickzufiihren is t; Fe- 
Blech wird dagegen beim Durohleiten der L uft 3-mal schneller zerstort, ais ohne Luft- 
einleiten. Bei idealen Uberziigen volIzieht sieli die Oxydation auf der ganzen Obor- 
fliiche des Zn oder Cd; bei Zn is t der Oxydiibsrzug briichiger, ais bei Cd; es bilden sich 
woiBe Ringe, die zusammenwaehsen u. die sonderlichsten Form en annehm en konnen. 
Zn s teh t ais Korrosionsschutzm ittel weit h in ter Cd zuruek. D ie gebildeten Cd-Oxydc 
haften fest am  Eisen u. bilden selbst einen sehiitzenden Oberzug. (N ichtoisenm etallc 
[russ.: Zwetnye Metally] 1930. 798— 811.) S c h o n f e l d .

W. S. Patterson, Die almospharische Eisenkorrosion. Die vorliegendo A rbeit 
wurde durchgefiihrt zur Best. des C haraktcrs des Eisenrostvorganges un ter gesśttt. 
Bedingungen u. żur Vergleichung dieses Vorganges m it dem von Zn in  einer iihnlichen 
Atmosphiire. W urden die Probestucke der L u ft iiber einem K OH  enthaltenden W. 
ausgesetzt, so zeigte sich eine sohr geringe Korrosion. Da nur eino bostimmto Menge 
an  Staub notw endig is t, um den Rostvorgang oinzuleiten, so wurden in  diesem Falle 
dio Vorunreinigungen durch dio KOH-Lsg. vollstandig entfernt. Spuren von S 0 2 
erwiesen sich bei der K orrosion sehr wirksam. W urden dio Probestucke iiber destilliertem  
W. aufgehangt, so war die K orrosion zuerst gering. M it dor Rostbldg. beschleunigte 
sich dann dio Korrosion, bis dio ganzo Metallfliicho m it R ost bedeckt war, dann tr a t  
wieder eine Verzogerung des Angriffs ein. S tahl korrodierte dabei schncller ais Fe. 
W eitere Verss. Zeigten, daB bei einer einmal m it R ost bcdeckten Flacho keine Vcr- 
zogerung des R ostangriffs festzustellen war, wenn wie oben wieder eine KOH-Lsg. 
verw endet wurdo. W urdo aber der Feuchtigkcitsgeh. unterhalb des Sattigungspunktcs 
gebracht, so t r a t  auch boi m it R ost iiberZogencn Proben eino Vermindcrung des An
griffs ein. E in  Vorgleich m it den iiblichen TJberżugsmctallon Zeigt, daB der schiitzende 
W ert dieser Oberziige unbestrcitbar ist. (Journ . Soc. chem. Ind . 49. Transact. 203 
bis 206. 25/4. 1930. N ortham pton Inst.) W i l k e .

Jean Coumot und Jean Bary, tlber die Einwirkung von Lósungen einiger Metall- 
phosphate au f Eisen, Vf. un tersucht die Einw. von Eisen-, Mangan- u. Zinkphosphat, 
des weiteren von Mischungen von Eisen- u. Mangan-, Mangan- u. Zink-, Zink- u. Eisen- 
phosphaten auf 7io mm starkes weichcs Eisenblech durch K ochen am RiickfluBkuhler. 
Nachhcr un terw irft Vf. die so Yorbehandeitcn Bleche dem Korrosionsvcrs. m it ver- 
spriihtem  Mcerwasser. Reines Eisen wird bereits nach l 1/ ,  Stdn., m it Fe-Phospliat 
bohandeltes nach blj 2 S tdn., m it Mn- u. Fe-Phosphat vorbehandeltes e rs t nach 70 Stdn. 
angegriffen. (Tabellen im Original.) (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1426—28. 
16/6. 1930.) L . W o l f .

O. Bauer und O. Vollenbruck, tlber den A ngriff von Metallen durch Insekten. 
Lochartigc Beschiidigungen an Bleiwasserrohrcn, die auf zwei K aferarten zuriickgefuhrt 
wurden, fiihrten dazu, derartigc K afer in Reagensglasern m it Bleideckel u. in Blei- 
kfistehen einzuschlieBen. Nach kurzer Zeit war einwandfrei festzustellen, daB die In 
sekten das Metali mechan. zerstóren. Das gleiehe Ergebnis ha tten  Verss. m it Zinn. 
H artere Metalle, wio Al, Zn u. Messing, wurden nich t angegriffen. Zusammenstellung 
der L itera tu r iiber Zerstorung metali. Gegenstiinde durch Holzwespen u. Kafer. 
(Ztschr. Metallkunde 22. 230— 33. Ju li 1930. Berlin, S taatl. M aterialprufungsam t u. 
Kaiser-W ilhelm -Inst. f. Metallforsch.) T r ó MEL.

Helmut J. L. Fleck, B crlin-C harlottenburg, Aufschliepen von Erzen, chemischen 
Produkłen und ahnlichen Ausgangsstoffen m it einem AufschluBmittel u. Aufbercitung 
des AufschluBriickstandes in  dem AufschluBmittel, 1. dad. gek., daB w ahrend des 
AufschlieBens eine Fortfiihrung u. A ufbereitung des AufschluBriickstandes sta ttfinde t.
— 2. dad. gok., daB in einem GefaB eino drehbare Schale a n g eord n et is t, d ie  zur A uf
nahme des gegebenenfalls bereits m it AufschluBmittel Y ersetzten  AufschluBgutcs 
d ient. — 3. dad. gek., daB das in dor Schale behandelte G ut einem Losevorgang m it 
gleiehzeitiger Aufbereitung des R iickstandes nach arm en u. reichcn B estandteilen 
ausgesetzt wird, wobei nam entlich die letzteren  dann einem w eiteren LóseprozeB 
zugefiihrt werden. (D. R. P. 502 095 KI. 40a Y o m  6/ 6. 1926, ausg. 8/7. 1930.) D r e w s .

Robert D. Pike, Piedm ont, V. S t. A., Vcrarbeiten ei-senhalliger Schwefelerze. Dio 
neben Fe vorzugsweise Cu enthaltenden E rze werden m ittels Lsgg. von FeCL aus- 
gelaugt, gewaschen, abgerostet u. die R ostruekstando m it verd. H „S04 ausgezogen, 
welcho aus den gasformigen ROsterzeugnissen bzw. dcm im Verf. selbst entstehenden 
Schwefel gewonnen ist. Die Sulfatlsg. w ird m ittels CaCl2 in einer Chloridlsg. verw andelt, 
vom entstandenen CaSO., getrennt, das Cu m ittels F e zem entiert u . die kupferfreie
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Lsg. zusammen m it der zuerst erhaltenon Lsg. auf E loktrolyteiscn verarbcitet. Dio 
anod. entstohondo Lsg. yon FoCl3 w ird zum Auslaugen w eiterer Erzmęngon benutzt. 
(A. P. 1769 604 vom 23/9. 1925, ausg. 1/7. 1930.) K u h l i n g .

Gathmys Research Corp., iibert. yon: Samuel L. Madovsky, Chicago, V. S t. A., 
Gcwinnung von Eisen ans Erzen. Dio zu reduzierenden Erzo werdon in  einem Kon- 
yertor gosclimolzcn, in  dio Schmolzo vororhitztor H 2 (oder ein anderes reduzierendes 
Gas) im tlberschuG u. zwecks E rlialtung der erforderlichen hohen Temp. iiber dor 
Oberflacho des gcscbmolzenen Erzes 0 2 in  den K onverter eingcleitet, wclclier sich 
m it iiberschussigom H„ o. dgl. yerbindet. (A. P. 1768 622 vom 25/11. 1925, ausg. 
1/7. 1930.) " K u h l i n g .

Harry L. Frevert, Philadelphia, V. S t. A., Enischwefeln von Eisen, yorzugsweise 
GuBcisen. Das zu reinigondo F e wird gesclimolzon u. die Schmelzó in  innigo Beriihrung 
gobracht m it einer Mischung von N a2C 03 u. einem F luorid, yorzugsweise CaF,, in 
einer Menge von 4—25, yorzugswoiso 10%  des Gowichtes des N a2C 03. (A. P. 1770 39 5
vom 24/2. 1928, ausg. 15/7. 1930.) K u h l i n g .

Ralph P. de Vries, Newtonville, V. S t. A., Stahllegierun-gen, welcho neben Fe 
1-—10°/o Cr, 1— 6%  Al, 0,5—5%  Cu u. 0,05-—1%  C enthalton. D ie S tahle schuppen 
n ich t bei hohen Tempp., sind feinkórnig u. besitzen gemigende Festigkoit bei guter 
D u k tilita t. (A. P. 1768 578 vom 20/1. 1926, ausg. 1/7. 1930.) K u h l i n g .

Bethlehem Steel Co., iibert. von: Henry C. Bigge und Percy G. Paris, Beth-
Ichem, V. S t. A ., Slahllegierungen. In  einem geeigneten Ofen w ird ein E rz  des m it dem 
Stahl zu legierendon Metalles m it einem im UberschuB verwendet«n R eduktionsm ittel 
behandelt, das Reduktionserzeugnis in  einem zweiten Ofcn m it yorher geschmolzenem 
Stahl gemischt, das iiberschiissige R eduktionsm ittel m it einer wciteren Mcngc eines 
Erzes des zu legierendon Metalles oxydiert u . dio H auptm engo der entstandenen Legie- 
rung abgozogen. Dor Schlacke wird nunm ehr E rz u. ein UberschuB an Reduktions- 
m ittc l zugesetzt, die M. nach erfolgter Red. in den ersten Ofen iiborfiihrt u. dort, wie 
yorher, m it geschmolzenem S tahl yerm ischt u . zur O xydation des R oduktionsm ittols 
m it E rz behandelt. (A. P. 1770 508 vom 6/1. 1925, ausg. 15/7. 1930.) K u h l i n g .

Bethlehem Steel Co., iibert. von: Percy G. Paris, Bethlehem, V. St. A., Iler- 
stellung von Ghromstalil. Chromhaltiges Roheisen w ird in  einem sauren K onyerter 
geblason, wobei das vorhandene Cr m it dom yorhandenen Si, Mn u. einem kleinen Teil 
des Roheisens yerschlackt. D ie H auptm enge des n ich t verschlackten fl. F e w ird ab- 
gegossen u. zum R iickstand ein R eduktionsm ittel, vorzugsweiso FeSi, u . ein FluB- 
m itte l gegeben. Das in  der Schlacke vorhandene Cr u. F e wird reduziert u. legiert sich 
m it dem unyerandert gebliebenen Fe. (A. P. 1768 710 vom  11/3. 1927, ausg. 1/7. 
1930.) K u h l i n g .

Hudson Motor Car Co., iibert. yon: Vincent P. Rumely, D etroit, V. S t. A., 
Cyanidluirtung von SlaJilen. Dio eisem en B ehalter fiir geschmolzenes Cyanid, yorzugs- 
weiso NaCN, in welchem Stahl gehartet wird, werden in Lsgg. yon H 3P 0 4 oder besser, 
FePO.i getaucht, cinige S tdn. in ihnen belassen u. dann m it h. W. gewaschen. Dio 
Obcrflachen der B ehalter iiberziehen sich dabei m it einer phosphorhaltigen Schioht, 
welcho dio B ehalter gegen die zerstorende Einw. des geschmolzenen Cyanides schiitzt. 
(A. P. 1769 313 yom 4/12. 1928, ausg. 1/7. 1930.) K u h l i n g .

Allegheny Steel Co., Pennsylvanien, ubert. yon: Louis L. Satler, Aspinwall, 
V. S t. A., Beizen von Chromsłahlen. Zur E ntfernung yon Schuppen, welche sich beim 
Gliihen chromrcicher, d. h. etw a 12— 18%  Cr, gegebenenfalls neben N i oder Si ent- 
lialtender S tahle bilden, werden letztere bei 85— 110° m it 50—70% ig. H N 0 3 behandelt. 
Sie nehmen dabei dunkelblaue Farbung  an. Um weiBe Erzeugnisse zu erhalten, werden 
sie einer aufeinanderfolgenden Behandlung m it einer n ich t oxydierenden Saure, wie 
HC1 u. k . H NOj unterworfen. (A. P. 1 770 712 yom 25/11. 1927, ausg. 15/7. 1930.) K ii.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a . M., iibert. yon: Alwin Mittasch, 
Ludwigshafcn a. R h., Eduard Linckh, Ludwigshafen a. R h., und Carl Muller, 
M annheim, Hcrstellung von reinem Eisen. (A. P. 1759 658 vom 21/12.1925, ausg. 
20/5. 1930. D . Prior. 15/12. 1924. —  C. 1926. I I .  2632 [F . P . 609 204].) D k e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M., iibert. von: Alwin Mittasch, 
Ludwigshafen a. R h ., Carl Muller, M annheim, und Walter Schubardt, Ludwigs
hafen a. R h ., Herstellung von reinem Eisen. (A. P. 1759 659 yom 4/3.1926, ausg. 
20/5.1930. D . Prior. 23/5. 1925. —  C. 1927- I I .  738 [E. P . 269 677].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a . M., iibert. von: Alwin Mittasch, 
Eduard Linckh, Ludwigshafen a. R h ., und  Carl Muller, Mannheim, Herstellung von
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reinem Eisen. (A. P. 1 759 660 vom  2/7. 1927, ausg. 20/5. 1930. D . Prior. 5/7. 1926. — 
C. 1929. I I .  2259 [F. P . 33 809].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., iibert. von: Carl Muller, 
Mannheim, und  Walter Scłiubardt, Ludwigshafen a. R h., Hcrslellung von fe in  ver- 
teilten Metallen. (A. P. 1759 661 vom 2/7. 1927, ausg. 20/5.1930. D . Prior. 6/7.
1926. — C. 1929. I I .  2260 [F. P . 33 811].) D r e w s .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a . M., Schmelzeleklrolytische Ge- 
winnung von A lum inium . Pulverformigcs A120 3 von zu niedrigom Schiittgewicht b ildet 
beim E intragen in  das olektrolysicrto Schmelzbad harto  K rusten , welcho sich n ich t 
oder nur teilweise im Bado losen. Dicscm O belstand wird dadurch begegnet, daB das 
Schiittgewicht des A120 3 un ter W ahrung der Pulverform  durch eine m it einem Mahl- 
vorgang yerbundeno Pressung erhóht wird. (Oe. P. 118 219 vom 22/12. 1927, ausg. 
25/6. 1930. D. P rior. 21/1. 1927.) K u h l i n g .

Karl Leo Meissner, Berlin, Hcrslellung von chemisch reinem A lum inium  durch 
Elektrolyse. Dor elektr. S trom  golangt von der Anodo durch don E lek tro ly t zur Kathodo. 
Die Anodo besteh t aus dem zu roinigenden Al, das jedoch bereits einen Reinheitsgrad 
von 99,8—99,9%  aufw eist u. einen geringen Geh. an Edelm etall, wio Au, P t, Ag oder 
Ni, besitzt. An der K athodo scheidet sicn das chem. rcine Al ab. — Man b ildet drei 
Schichten, die infolgo ihrer verschiedenon D. iibereinander lagern. Dio un terste , dio 
Anodo bildendo Schicht, besteht aus dem zu reinigonden Al m it E delm otallzusatz; 
die aus dom roinen Al bestohendo K athodenschicht lagert oben. Beido Schichten sind 
durch den E lektro ly ten  getrennt. (A. P. 1770 940 vom 1/8. 1927, ausg. 22/7. 1930. D. 
Prior. 2/ 12. 1926.) D r e w s .

Michael George Corson, Jackson Heights, V. S t. A., Rcinigen ton Kupfer. Go- 
schmolzonos Cu w ird einem kraftigon Vakuum ausgcsetzt, wobei der gesamto in ihm 
onthaltene Schwefel in  Form  von S 0 2 entw eicht u. dann cino grob gepulverte odor 
goschmolzcne Mischung von CaC2 u. einem Fluorid, besonders N aF, aufgebracht, wobei 
untor heftiger R k. das Cu vom vorhandenon 0 2 befreit wird. (A. P. 1769 986 vom 
26/4. 1927, ausg. 8/7. 1930.) K u h l i n g .

Metallgesellscliaft Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Kupferlegierungen, deron Grund- 
Bubstanz aus Cu allein oder aus Cu m it -Zusatzen, wio Zn, Sn, N i oder Al, besteht, 
gek. durch oinon Geh. von 0,5—3,1%  Co2Si bzw. 1,25—12,25% N i2Si. — Eino fiir 
K ugelmantol u. billigereGoldschmiedearbeiten geeignetoLcgierung: 88,5%  Cu; 0 ,3%  Si; 
l,2 ° /0N i; 10,0% Zn. —  Legiorung fu r GuCzwecke: 91,25% Cu; 0,15%  S i; 0 ,6%  Co; 
8 ,0%  Sn. — Legiorung fiir Schiffspropeller, Turbinenschaufeln o. d g l.: 90,5%  Cu;
0 ,1%  Si; 0 ,4%  Co; 9,0%  Al. (D. R. P. 501125 KI. 40b vom 18/4. 1925, ausg. 9/7. 
1930.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Eugen Vaders, Ebers- 
walde), Siliciumhalłige Kupferlegierungen. (D. R. P. 501413 KI. 40b vom 6/3. 1927, 
ausg. 1/7. 1930. — C. 1929. I . 2690 [F. P . 650 419].) D r e w s .

American Machinę & Foundry Co., New Jersey, iibert. von: Wilford J. Haw- 
kins, Claiborno, V. S t. A., Bleitegicrungen. (A. P. 1760 645 vom 16/5. 1928, ausg. 
27/5. 1930. — C. 1929. I I .  647 [F . P . 655 510].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., iibert. von: Walther Schmidt, 
B itterfeld, Legierungen. (Can. P. 276 461 vom 3/8. 1927, ausg. 20/ 12. 1927. — 
C. 1927. I I .  2568 [E . P . 275 985].) K u h l i n g .

Willonghby Statham Smith, Henry Joseph Garnett und John Ancel Holden, 
E ngland , Legierungen fu r  Tclegraphcn- und Telephonleitungen. (Jugoslaw. P. 5853 
vom  5/11. 1927, ausg. 1/5. 1929. E . P rior. 6/11. 1926. — C. 1928. I . 2452 [E . P.
284 789].) S c h o n f e l d .

Bellis Heat Treating Co., New H aven, Conn., V. St. A. (E rfinder: A. E. Bellis), 
Warmebehandlung von Metallen. Man b ring t die Metalle in  ein geschmolzenes Gemisch 
von KC1 u. N a,C 03. (Schwed. P. 65 720 vom 30/12. 1924, ausg. 7/8. 1928.) D r e w s .

Clyde C. De Witt, H oughton, Y. St. A., Sandformen fu r  Guflmetalle. Dio GuB- 
flśichen von Sand- (gegebenenfalls auch anderen) formen fiir GuBmetalle werden m it 
feuchten Mischungen von ziemlich hoch, z. B. zwischen 800 u. 1000° schmelzenden 
Hochofen- oder anderen, Calcium- u. E isensilicate enthaltenden Schlacken u. einem 
Bindem ittel, Torzugsweise fein verteiltem  Fe(OH)3, wie H am atit oder Lim onit, bo- 
deckt. Yerunroinigungen dor GuBstiicke durch Sand worden vermieden. — G ebrauchter 
Form sand erhalt seine urspriiglichen wertTollen Eigg. wieder, wenn er gemaB der E r- 
findung m it Ton gemischt wird, der vorher m it einer kolloiden Lsg. von Fe(O H )3 be-
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handelt worden ist, z. B. einer m it Fe(O H )3 gesiltt. Lsg. von FeCI3. — Gewolinlichcr 
Sand wird in  gu t wirkenden Form sand verw andelt, wenn er, wie oben, m it einer kollo- 
iden Lsg. von Fe(O H )3 behandelt oder m it fein verteiltem  Ton gemischt wird, weicher 
Yorher m it einer kolloiden Lsg. von Fe(O H )3 bebandclt worden is t. — Zur H erst. von 
GuBformseelen werden Mischungen von gewóhnlichem oder Form sand Yerwendet, 
welchc fertiggemischt oder deren Einzelteile m it kolloiden Lsgg. von Fe(O H )3 behandelt 
worden sind. (A. P.P. 1770 684, 1770 685, 1770 686, 1770 687 u. 1770 688 
vom 8/4. 1929, ausg. 15/7. 1930.) K u h l i n g .

Studien-Gesellschaft fiir Wirtschaft u. Industrie m. b. H., Munchen, Eleklro- 
lylische Herstellung rostsicherer m ul glanzender Niederschldge, in  der Hauptsaclie aus 
Zink  bestehend, 1. dad. gek., dafi der gercinigtc Gegenstand in  einem Verzinkungsbad 
vcrzinkt, dann leiclit verkupfert u. am SchluB leicht verzinnt w ird u. daB in bekannter 
Weise durch einen nachfolgcnden WarmeprozeB diese 3 Schichten in  eine Legierung 
zusammengehen. 2. dad. gek., daB der zuvor verzinkte Gegenstand leicht vcrzinnt 
wird, u . daB in bekannter Weise dureh einen nachfolgenden WarmeprozeB diese 
2 Schichten in  eine Legierung zusammengehen. (D. R. P. 501 947 K I. 48a vom 5/12.
1925, ausg. 7/7. 1930.) D r e w s .

Louis Cleveland Jones, Greenwich, Connecticut, Schulzanstrichmittel fi ir  Metalle, 
bestehend aus einer wss. oder alkoh. Em ulsion von A sphalt, B itum en, L atex , Leinol, 
Gummistoffen oder H arzen, der M etallpulver, wie Cu, Al, Zn oder Bronze, zu- 
gesetzt werden. (A. P. 1765 676 vom 21/11. 1925, ausg. 24/G. 1930.) M. F. M u l l e r .

Arthur Arent Laboratories Inc., iibert. Yon: Arthur Arent, Des Moines, 
V. St- A., Scliutzschichten a u f Metallen. Die vor R ost u. dgl. zu schutzenden Metalle, 
besonders Fe u. S tahl, werden, gegebenenfalls nach z. B. elektrolyt. Aufbringen einer 
Sekicht eines elektropositiYeren Metalles bei gewohnlicher Temp. m it einer gesatt. 
Lsg. von SbCl3 in einem fl. KW -stoff, besonders Leuchtpetroleum , behandelt. (A. P.
1 7 7 0  828 Y o m  8/12. 1925, ausg. 15/7. 1930.) K u h l i n g .

Hudson Motor Car Co., iibert. Y o n :  Ralph Z. Hopkins, D etroit, V. S t. A., 
Schutzuberziige a u f Eisenblechtn. Bei der H erst. von Automobilen gebrauchto Eisen- 
blcche werden, um sie in der Zeit zwischen ihrer G estaltung u. F iirbung, Emaillie- 
rung o. dgl. vor dem R osten zu bewahren, bei etw a 70° m it einer Seifen- oder verd. 
Alkalilsg. behandelt. D er entsprechende Uberzug von Seife oder Alkali w ird vor dem 
Aufbringen der Farbo bzw. des Em ails abgewaschen u. das Blcch getrocknet. (A. P. 
1769 577 Yom 26/2. 1927, ausg. 1/7. 1930.) K u h l i n g .

Hart O. Berg, Paris, iibert. von: Gilbert Michel, Bagneux, Frankreich, Ober- 
flachenschutz. (Can. P. 276 520 Y o m  4/8. 1926, ausg. 20/12. 1927. — C. 1927- I . 177 
[E. P . 257 221].) K u h l i n g .

IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Verfestigu?ig von organischen 

Fliissigkeiten durch Erzeugung von Seifen im SchoBe der F il. — 1 Teil A bietinsaurc 
wird in 200 Teilen Cyclohexan gel. u. 1 Teil 20% ig. N H 3-Lsg. eingeriihrt. Nach wenigen 
M inuten e rs ta rr t dio M. — Zu 100 Teilen einer 2 ,5% ig. Palm itinsaurelsg. in  PAe. 
werden 0,2 Teile konz. N atronlauge zugegeben. Die BI. e rs ta rr t sofort zu einer trocknen 
Pasto. (F. P. 683112 vom 11/10. 1929, ausg. 6/ 6. 1930. D. Prior. 25/3.1929.) M .F.M u.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M ., iibert. von: Fritz Hofmann, 
Breslau, Oxydation ron Paraffinen, Wachsen u. dgl. m it 0 2-halt. Gasen in Ggw. eines 
anorgan. K atalysators zusammen m it einer organ. N 2-halt. Basc. — Paraffin  w ird 
m it L uft 2 S tdn. bei 170° in Ggw. von 1%  Manganseife u. 0 ,1%  H exam ethylentetram in 
osyd iert. Das E ndprod. h a t eine VZ. von 135, nach 4 S tdn . von 217 u. nach 6 S tdn. 
von 271. In  gleicher Weise werden andere organ. Basen, wie Amylamin, u. andere 
K atalysatoren, wie Ceroxyd oder Cerstearat, beniitzt. (A. P. 1762 688 Yom 14/3.
1928, ausg. 10/6. 1930. D. Prior. 18/3. 1927.) M . F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a . M., Herstellung ron Phosphor- 
saureestern durch Vermischen von POCl3 m it prim aren aliphat. Alkoholen bei 0° u. 
anschlieBendes Erw arm en, gegebenenfalls im  Vakuum, auf eine Tem p., die unterlialb  
der Temp. liegt, bei weicher die H auptm enge HC1 entw ickelt w ird. Dio Veresterung 
kann auch stufenweise bew irkt werden, wobei auch gemischte E ster, z. B. aus aliphat. 
u. arom at. Alkoholen hergestellt werden konnen. — Z. B. w ird Butylalkohol bei 4° 
m it POCl3 Yersetzt, wobei dio Temp. n ich t iiber 15° steigen soli. H ierauf erw arm t m an
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bei 80 mm Y akuum  auf 40° u n te r VorsclmItung von Alkali. Das R k.-P rod. wird m it 
W. u. A lkalisaure frei gewasebon u. das erhalteno Tributylphosphat im Vakuum von 
nooli vorhandenem  Butylalkoliol durch D est. gotrennt. — Isoamylalkoliol (176Teile) 
wird bei — 10 bis — 15° m it POCl3 (153 Teile) yerm iścht, dio M. dann 1/2 S tde. auf 40 
bis 50° erw arm t, auf 10—20° gckiihlt u. n-Butylalkoliol (250 Teile) eingetragen. Man 
crwiirmt nochmals auf 40° ('/2 Stde.). D as erhaltene n-Butyldiisoamylphosp7iat zeigt 
Kp.,1,5 145—146°. In  gleichor Weise laBt sich Diisoainylcyclohexylphosphat herstellen, 
lvp .0,5 142°. —  153 Teile POCI., werden in  94 Teile Phenol eingetragen u. dio M. in 
400 Toile Butylalkoliol boi 0—5° eingelassen. H ierauf erw arm t m an 1/2 Stdo. auf 40°. 
E s en ts teh t Monophenyldibutylphosphat, K p .15 183—185°. — H ierzu vgl. auch E . P. 
300 044; C. 1929. I . li4 7 . (E . P. 330 228 vom 31/1. 1929, ausg. 3/7. 1930.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., iibert. von: Fritz Nicolai, 
Ludwigshafen a. R h ., Herstdlung von ncutralen Phosphorsaureestern der aliphatisclien 
Alkohole. (A. P.P. 1766 720, 1766 721 vom 4/9. 1928, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 
12/10. 1927. — C. 1929. I . 1147. [E. P . 300 044].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a ;M ., Herstdlung der Sulfonsauren  
1on aralkylierten Fettsaureglyceriden. Abanderung des durch das H au p tp a to n t ge- 
schutzten Ycrf., dad. gek., daB m an hier a n s ta tt  auf ungesatt. Fettsiiuren dio Aralkyl- 
halogenido auf die ungesatt. Fottsaureglyceride in  Ggw. von k a ta ly t. wirkenden M itteln 
cinwirken lśiBt u. die so erhaltlichcn Prodd. m it sulfonicrenden M itteln behandelt. — 
35,6 Teile Iłiibol werden m it 12,6 Teilen Benzylchlorid u . 0,5 Teilen Chlorzink 5 Stdn. 
auf 170° u. schlieBlich 3 S tdn . auf 180— 190° erh itz t. E s en ts teh t ein zśihcs Ol. 25 Teile 
dieser Substanz werden m it 37 Teilen M onohydrat v e rruh rt. Zwischen 5— 10° werden 
alsdann 48 Toilo eines Gemisches von 31 Teilen M onohydrat u . 17 Teilen C1-S03H  
un ter gutem  R iihren zuflieBen gelassen. N ach Zugabe von E is findet Trennung in 
zwei Scliichten s ta tt .  D ie untere, aus wss. H ,SO , bestehend, w ird abgelassen u. die 
obere, ein dickes Ol, in  50 Teilen W . gel. u. m it N aOH  neutralisiert. Durch Aussalzen 
erhalt m an ein gelbliches Pulver, das in  W. 11. is t. (D. R. P. 492 508 Ivl. 12o vom 
25/4. 1926, ausg. 22/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 491317; C. 1930. II. 802.) M. F . M u l l e r .

Consortium fiir elektrochemisclie Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Hans 
Deutsch und Willy O. Herrmann), Miinchcn, Herstdlung von Aeetalen. (D. R. P.
502 431 KI. 12o Tom 28/8. 1925, ausg. 14/7. 1930. — C. 1927- I I .  635 [E. P.
257622].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Darstellung von Aceton aus 
Acetylen. L eite t m an eino Mischung von C2H 2 u. W .-Dampf (1: 10) uber ZnO bei 400° 
m it einer Geschwindigkcit von 700— 800 L. je  Stde. u. Ł. K atalysator, so crliśilt m an 
zunachst in gu ter Ausbeute Aceton. Nach einiger Zeit, etw a 21 Tagen, s ink t die Aus- 
beuto, das C2H , wird zu etw a 20%  n ich t um gesetzt u. bei der K ondensation e rha lt 
man ein Gemenge von 4 Teilen Aceton, 6%  CHICHO u. 3 %  CH3COOH. L eite t m an 
das Rk.-Gemisch ohno Abkiihlung iiber einen zweiten ZnO -K atalysator m it gleicher 
Geschwindigkcit, so e rh a lt m an 89%  A usbeute an  Aceton. D ie R k. verlauft dann 
gemaB:

1. 2 C„H„ +  3 H ,0  — CH3COCH3 .+ C 0 2 +  2 H 2,
2. 2 CRjĆHO +  H 20  ĆH3COCH3 +  C 0 2 +  2 H 2
3. 2 CH3COOH — V  CH3COCH3 +  C 0 2 +  H 20 .

Ais K ontaktm asse sind auch andero M etalle oder Oxyde verw endbar, wie MgO, MnO, 
A120 3, SnO, Cr20 3, dio auch auf Tragerstoffen, z. B. Al-Ringen oder solehen aus Fe, 
Ni odor Cr-N i-Stahl aufgebracht sein kónnen. (E. P. 330 350 vom 13/4. 1929, ausg. 
3/7. 1930.) A l t f e t e r .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: Jerome Martin und lgnące J. Krchma, 
Terre H aute, Ind iana , Herstdlung ton  E stem  durch Umesterung eines Esters, der einen 
leicht wasserloslichen Alkohol en thalt, z. B. Essigsaureiithylester, m it einem in W. 
wl. Alkohol, wie Butylalkohol, in  Ggw. einer geringen Menge W. u. eines m it W. n ich t 
mischbarcn KW -stoff-Lósungsm., in dem der in W. 11. Alkohol n ich t 1. ist, z. B. 
Petroleum destillat K p. 200—250°, un ter Zugabe einer geringen Menge H 2SO., durch 
Kochen u n te r RiickfluS. —  1 Teil (Volumen) Butylalkohol, 1,6 Teile eines Gemisches 
aus 85%  Essigsaureathylester u. 15%  A., 3 Teile W ., 0,45 Teile H ,SO , u. 3 Teile 
Petroleum destillat (Kp. 200— 250°) werden u n te r RiickfluB 1Ji— 3 S tdn . gekocht. 
Dabei en ts teh t Butylacetat. In  gleicher Weise werden Methyl-, A thyl- u. Propylester 
der Essig-, Propion-, Wein- u. Oxalsaure um geestcrt. (A. P. 1770 414 vom 26/3.
1928, ausg. 15/7. 1930.) M. F . M u l l e r .
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Van Schaack Bros. Chemical Works, Inc., Chicago, 111., iibert. von: Robert
H. van Schaack jr., E yanston, und Robert Calvert, W ilm otte, Ul., Herstellung von 
Essigsaure aus Ca-A cetat u. H 2S 0 4, die in Ggw. von 35—100%  W ., auf Ca-Acetat 
berechnet, 6— 24 Stdn. bei 80— 105° aufeinander einwirken. (A. P. 1765 318 vom 
9/2. 1928, ausg. 17/6. 1930.) _ M . F. M u l l e r .

Sociśtś Franęaise de Catalyse Genśralisśe, Frankreich, Katalytisehe Her
stellung von Essigsaure aus CO u. H 2 bei hóherer Temp. u. Druck. Ais K atalysator 
dienen N i, Cr oder Co fiir sich oder in Mischung zu zweien oder dreien in  Form  von 
Metali, Oxyd oder Carbonat, sowio ais Legierung. (F. P. 681958 vom 11/1. 1929, 
ausg. 21/5. 1930.) M . F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M ., Herstellung von Essigsaure- 
anhydrid  durch tlbcrle iten  yon Essigsiiuro in  Dampfform iiber einen K atalysator aus 
Bor- u. A lkaliphosphat bei 400—700°. — 200 g N aN K JIPO ^ oder Na^EjO, werden 
in  2 L iter W. gel. u . dazu 1 kg BPO., zugegeben. N ach dem Eindam pfen auf dom 
W .-Bade w ird die M . auf 700° erh itz t. Ober den K atalysator w ird bei 600— 620° Essig- 
sauredam pf geleitet. Ausbeuto 48—50%  Essigsaureanhydrid. (E . P. 330 537 vom 
8/3. 1929, ausg. 10/7. 1930.) M . F . Mu l l e r .

Joseph Campardou und Joseph Marie Louis Folie-Desjardins, Frankreich, 
Herstellung von Essigsaureanhydrid durch k a ta ly t. Entw asserung von Essigsaure un ter 
Druok bei hohen Tempp. Ais K atalysatoren  dienen Thor- oder Tonerde, Mn-, Ti-, 
Wo-Oxyd. Z. B. liefert T itanoxyd bei 300° u. 2 a t  beim D urchleitcn von Essigsaure 
ein Gemisch von 65,3 unveranderter Essigsaure, 21%  Essigsaureanhydrid, 5,7%  W. 
u. 8 ,0%  Aceton. (F. P. 683 815 yom  30/1. 1929, ausg. 18/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von aralkylierten 
sulfonierten Fetten und Fettsduren. U ngesatt. F e tto  oder F ettsauren  werden zunachst 
m it Aralkylhalogeniden in  Ggw. yon ZnCI2, A1C13 oder Fe-Pulver kondensiert, u. das 
Kondensationsprod. w ird dann sulfoniert. Dio Prodd. dienen ais N etzm ittel oder 
Tiirkischrotólersatz. — Olsaure u. Benzylchlorid werden in  Ggw. von ZnCl2 bei 150° 
kondensiert. Das Kondensationsprod. w ird m it H 2SO.,-Monohydrat yerruh rt u. m ittels 
C1S03H  sulfoniert. In  gleicher Weise kann auch Rtibol benutzt werden. (E. P. 
286796 vom 13/12. 1926, ausg. 5/4. 1928.) M . F . M u l l e r .

Alphonse Victor Drivon, Algier, Herstellung von Calciumtartrat aus yergorenen 
w einhefehaltigen Maischen, die nach dem Abdest. des A. anfallen (vgl. F . P . 653 050; 
C. 1929. I I .  504). 10 000 L iter FI. m it 3%  W einsaure werden boi ca. 65° m it 3,3 Gew.-% 
H 2S 0 4 yon 59—60° Be yersetzt u . durch E inleiten  von W .-Dampf geriihrt. D ann 
werden 40 000 L ite r k . W. zugegeben u. die M. durchgeriihrt. N ach dem Absitzen- 
lassen wird dio klare Lsg. abgezogen, welche 240 kg W einsaure en thalt. D er Riick- 
stand  wird m it woiteren 40 000 L item  k. W. ausgezogen. D abei gehen weitere 48 kg 
W einsaure in  Lsg. Dio Lsg. w ird zweckmaCig zur ersten  Verdiinnung beim folgendon 
A nsatz benutzt. Dio W einsaure wird durch Zusatz von CaC03 in  Ca-Tartrat iiber- 
gefiihrt, das schnell ausfallt u . nach dom A bdekantieren ausgewaschon wird. (F . P. 
684 086 yom 2/2. 1929, ausg. 20/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie 
G. m  .b. H . (E rfinder: Paul Halbig, Felix Kaufler und H. Peter Schmitz), Miinchen, 
Herstellung von Ketosaureestem  durch E sterkondensation m ittels A lkalialkoholat, dad. 
gek., daB m an A lkoholate des Butylalkohols oder hóherer Alkohole auf Carbonsaure- 
ester der entsprechenden Alkohole einwirken laflt. —  W ahrend C2H 5ONa auf A thyl- 
aco ta t beim K p. kaum  einw irkt, u. beim  A rbeiten un ter D ruck bei 130° nur eine Aus
beuto yon ca. 30%  der Theorie an  Essigsaureathylester erhalten w ird, liefert die Einw. 
yon N a-B uty lat auf B uty laceta t eine solche von iiber 80%  an Acetessigsaurebutyl- 
estor, im  Gegensatz zu derjenigen yon A lkalim etall auf B uty lacetat (nur 36%  Ausbeuto). 
Das feuergefahrliche A rbeiten m it A lkalim etallen w ird bei dem Verf. verm ieden. Aufier- 
dem lassen sich bei der w eiteren V erarbeitung der neuen K etosaureester, die haupt- 
sachlich zu K ondensationen dienen, boi denen der Alkylrest abgespalten w ird, die hoheren 
Alkohole m it geringer Miihe wassorfrei wiedergewinnen u. so ohne weiteres zur H erst. 
der A lkoholate w iederrerw enden. Z. B. w ird N a- bzw. K -B uty la t m it Butylacetat 
2 S tdn . zum Sieden erh itz t. H ierauf sauert m an m it CH3C 0 2H  an, en tfern t die Salz- 
lsg. u. frak tion iert das Estergem isch zweckmaBig im Vakuum. D er Acetessigsaure- 
butylester sd. u n te r 16 mm D ruck bei 100— 103°. W eitere Beispiele betreffen die H erst. 
yon Acetessigsaureamylester, Kp-ic 105—108°, aus N a-A m ylat u. Amylacetat-, von 
Acetessigsaurehezylester, Kp.jo 110,5°, aus N a-H exylat u . Hezylacetat, von Ozalessig-
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saurebutylestcr aus N a-Butylat, Butylozalat u. Butylacetat —  y  on Succinylobemsteinsdure- 
butylester, F . 98,5°, aus N a-Butylat, Butanol u. Bemste.insaurcdibutylfister, sowie von 
Diketohydrindencarbonsaurebutylester, F . 68°, aus Na-Butylat, Butanol u . Phthalsaure- 
dibutylester. (D. R. P. 503132 vom KI. 12o 15/1. 1928, ausg. 19/7. 1930.) S c h o t t l .

N. V. Nederlandsche Mijnbouw en Handel Maatschappij, Am sterdam , iibert. 
von: Hermann Wiederhold, Fiirstenw aldc a. d. Spree, Herstellung von Cyanidcn. 
(Can. P. 275 303 vom 24/11.1926, ausg. 8/11.1927. —  C. 1927- I. 1742 [E. P . 
262 802].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Eduard Miinch 
und Fritz Nicolai, Ludwigshafen a. R h.), Katalyli-sche D arstdlung von Cyanwasser- 
sto ff aus Formamid. (D. R . P. 477 437 K I. 12k vom 11/4. 1926, ausg. 11/7. 1930. 
Zus. zu D. R. P. 476662; C. 1929. II. 2261. — C. 1927- I I . 740 [E. P . 269166].) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, iibert. von: Charles J. Strosacker und 
James I. Jones, M idland, Michigan, Herstellung von Schwefelkohlenstoff und Alkali- 
hydrosulfid. S-Dampfe werden boi R o tg lu t m it K ohle in Beriihrung gebracht. D er 
gróBte Teil des in  den Rk.-G ascn enthaltenen CS2 wird kondensiert. Das n ich t kon- 
densierbare CS2 u. H 2S cnthaltcnde Gasgemisch wird m it einer wss. Lsg. von Alkali- 
sulfid von ca. 20° Bć bchandelt, wobei N aH S en tsteh t. D er sich gleiclifalls abscheidende 
CS2 wird durch Dest. oder durch Delcantieren getrennt. Das N aSH  kann durch NaOH 
wieder in  N a2S iibergcfuhrt werden. (A. P. 1771384 vom 25/1. 1926, ausg. 22/7. 
1930.) D r e w s .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Borlin (E rfinder: Herbert Schotte, Berlin- 
Rcinickcndorf), Darstdlung ton  Triaminoguanidin, dad. gek., daB m an auf Isothio- 
harnstoffather, N H 2-N H 2 oder dessen D e riw . im tlberschuB einwirken la,Bt. — Z. B. 
laBt m an S-Athylisolhiohamsloffhydrobromid m it iibcrschiissigem N I h  • N H 2 einige 
Zeit bei 15° stehen oder erw arm t kurze Zeit. E s scheinen sich groBe, farfilose Prism en 
des Triaminoguanidinhydróbromids, F . 226,5°, ab. — S-M ethylisothiohamstoffsulfat u. 
NH„ ■ N H 2 geben analog das Sulfat des Triaminoguanidins; P ik ra t, F . 171°. Das T r i
aminoguanidin, N H 2-N : C (N H 'N H 2)2, findet ais Zwischenprod. fiir die H erst. pharma- 
zeut. Priiparato u. fiir photograph. Żwecke Verwendung. (D. R. P. 501389 K I. 12o 
Tom 2/9. 1926, ausg. 4/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering). Berlin, Herstellung c im s  
hoclmlkylierten Guanidinderivates. (Schwz. P. 137 406 vom 14/10. 1927, ausg. 17/3. 
1930. D. Prior. 28/10. 1926. Zus. zu Schwz. P. 133943; C. 1930. I. 4271 — C. 1929.
I I .  2604 [Poln. P . 9367].) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Herstellung von symmetrischen Diarylguani- 
diw n . (Oe. P. 118 230 vom 18/11. 1926, ausg. 25/6. 1930. D . P rior. 30/11. 1925. — 
C. 1927. II. 2352 [E . P . 262 155].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Hans Schmidt, 
W uppertal-Vohwinkcl), Herstellung von Oxydationsprodukten organiseher Metallkom- 
plexsalze. Zu dcm Ref. nach E . P . 313541; C. 1930.1. 1051 is t folgendes nachzutragen: 
L eitet m an un ter E rw arm en auf 90— 100° durch eine wss. Lsg. von icismutpyrogallol- 
disulfonsaurem K  langero Zeit einen kraftigen L uftstrom , gegebenenfalls un ter Nach- 
fiillen von W. u. A ufrechterhaltung der N eu tra lita t durch Zusatz von verd. Alkali- 
lauge, so geh t die Farbę der Lsg. von 01iv  in  B raun iiber. Beim E inruhren von CH3OH 
erhalt m an eineń gelben N d. u. nach Abscheiden u. Trocknen ein Prod. von gegeniiber 
dem Ausgangsstoff veranderten  biol. W rkgg. (D. R. P. 501 608 KI. 12q vom 25/2.
1927, ausg. 3/7. 1930.) " S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, 
\Vuppertal-Vohwinkel), Herstellung organiseher Bleikomplexverbindungm. Zu dem 
Ref. nach Schwz. P . 134221; C. 1930. I. 1973 is t folgendes nachzutragen: Den Pb- 
Verbb. aus Brc.nzcate.chin- u . Pyrogallolsulfonsduren kom m t die W rkg. des P b  bei 
Carcinom zu. Ferner weisen sie gegeniiber den bekannten organ. Pb-Salzen, wie 
Pb-A cetat, folgende Vorteilo auf. W ahrend Pb-A cetat schon bei ca. der H alfte  der 
todlichen Dosis bei subcutaner In jek tion  Nckrosen verursacht u. in Serum einen 
flockigen N d. herro rru ft, daher zur in trarenosen  In jek tion  wegen Emboliegefahr 
nicht brauchbar ist, fehlen den in  Serum in allen Verha.ltnis.sen k lar 1. u. daher ohne 
Bedenken injizierbaren neuen Pb-Kom plexverbb. auch in  hoch vertragenen Dosen 
dieseNebenwrkgg. (D. R. P. 501 469 KI. 12q vom 25/2. 1927, ausg .2/7.1930.) S c h o t t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt und 
Nikolaus Heinrich Roh, Ludwigshafen a. Rh.), Darstdlung von aromatischen H ydr•
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oxylvcrbindunge,n und dereń Ilalogensubstitutionsprodukten, dad. gek., daB m an Bzl. 
oder dessen H alogensubstitutionsprodd. in  Dampfform m it 0 2 oder 0 2 enthaltonden 
oder abgebenden Gasen u n te r milden Bedingungen in  Ggw. von Oxyden oder andern
O-haltigen Verbb. Yon Metallen, welche auf der A tomvolumenkurve an den Minima 
der groBcn Periodon oder in  dereń Nahe stehon, behandelt. —  Ais K atalysatoren 
eignen sich dio Oxyde des Cr, Mo, W, U , V, Nb, Ta, Ti, ferncr Yon dicsen Metallen 
abgeleitete Sauren oder Salzo, wie Cu-Molybdat, A g-Vanadat, Zn-W olframat. Auch 
kann m an diesen Oxyden andero Metalle, wie Fe, Cu, Ag oder Metalloxyde, wie A120 3 u. 
CaO, oder Carbonato, Phosphate oder andere Salze zusetzen. Um eine weitergchende 
O xydation u. einen Abbau der Moll. zu Yermeiden, wendet m an n ieh t zu lioho Tcmpp. 
an, z. B. 400—500°. Ferner em pfiehlt sich oft ein schnelles Durchleiten der m iteinander 
reagierenden Stoffe durch den K ontak traum  oder die Anwendung von nur wenig 0 2 
enthaltonden Gasgemischen, z. B. solchen m it 1— 5 Volumprozenten 0 2. Die Ver- 
dlinnung des 0 2 kann durch Zusatz von C 02, N 2, W asserdampf u. U. auch m it geringen 
Mengen H 2 erfolgen. Wegen der Fliichtigkeit des Bzl. u . seiner Halogensubstitutions- 
prodd. is t es oftm als zwcckmiiBig, im Kreislauf, z. B. nach dem Verf. des D. R . P. 
446912 (vgl. C. 1927. I I .  1306) zu arbeiten . Folgende Beispiele sind angegeben: 
WO(OH),, w ird m it einer Lsg. von (N H ,)2CrO., in  W . angeteigt u. abgenutscht. Dio 
feuchte M. w ird getrocknet, 1 Stde. auf 700—800° erh itz t, nach dom E rkalten  m it 
wenig W . zu einem dickon Broi angeteigt, auf gereinigte B im ssteinstucke aufgetragen u. 
getrocknet. U ber dieso K ontaktm assc le ite t m an bei 400—500° ein Gemisch von 
dampfformigem Bzl. u. m it N 2 verd. L uft im Kreislauf. Aus der benzol. Phenollsg. 
kann das Phenol in  bekannter Weise gewonnen werden. Ausbeute ca. 75%  bezogen 
auf um gesetztes Bzl. — Man Ycrmischt bas. CuC03, H 2MoO.,, WO(OH)., u. U 0 3 innigst 
in der Kugelmiihle, e rh itz t die pulverformigo K ontaktm assc auf 350°, form t zu K órnern 
geeigneter GroBe u. behandelt diese im K ontaktofen zunachst 5 S tdn. lang bei 360° 
m it Luft. A lsdann le ite t m an bei 350—370° iiber diese K ontaktm assc ein Gemisch 
Yon dampfformigem Bzl., W asserdampf u. m it N 2 verd. 0 2 im K reislauf m it einer 
Geschwindigkeit von m ehr ais 3 cbm pro Stde. Bei E inschaltung eines m it NaOH 
gefullten W aschturm s crhiilt m an eine Lsg. von N a-Phenolat, die Phenol in  einer Aus- 
beuto von 88% , bezogen auf umgesetztes Bzl., en thalt. — L eite t m an bei 350—380° im 
K reislauf iiber einen K atalysator aus CuO, M o03, W 0 3 u. U 0 3 ein m it N 2 verd. Gemisch 
von dampfformigem Chlorbenzol u. L uft, so orhalt m an eine chlorbenzol. Lsg. von 
Phenolen, u. zwar von o- u. p-Chlorphenol u . otwas Phenol. A usbeute an  Phonolen 
ca. 75% . (D . R . P . 501 4 6 7  KI. 12qvom 4/2 . 1927, ausg. 2/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Darstellung von Phenolen. In  
Abiinderung des Verf. nach E . P . 288 308 le ite t m an andere H alogensubstitutions- 
prodd. arom at. KW -stoffe ais Chlorbenzol m it W asserdam pf iiber ak tiv iertes K iesel
sauregel. —  H óhere Ausbouten an  Phenolen werden erhalten, wenn m an die Halogen- 
substitutionsprodd. uber Kieselsauregel le ite t, dem noch Metalle oder dereń Verbb., 
wie fein verte iltes Cu, N i oder Co, dereń Oxyde oder N itra te  zugesetzt sind. — Z. B. 
le ite t m an Chlorbenzol m it Dampf bei 400° uber 5 %  CuO enthaltcndes, ak tiv iertes 
Kieselsauregel. D ie Ausbeute an  Phenol betriig t 85% . — Beim tlberle itcn  von p-Chlor- 
toluol u. Dampf boi 380° iiber aktiYiertes Kieselsauregel, das 3%  N i in feinverteiltcr 
metali. Form  en thalt, en ts teh t in  einer A usbeute von 80%  p-Kresol. (E. P . 308 220 
Yom 18/3. 1929, Auszug veróff. 15/5. 1929. D . P rior. 19/3. 1928. Zus. zu E. P. 288308; 
C. 1930. I. 4241.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von Salzen ali- 
phałucher Homologen der Polyoxybenzole, dereń A lkylseitenkette wenigstens 8 C-Atome 
en thalt, durch U m setzung m it Basen. — Z. B. w ird Oclylresorcin (K p .3 183— 186°) 
in  Chlf. m it H emmethylentetramin (I) Yereinigt u. die Lsg. im Vakuum eingeengt. Dio 
Verb. schm. bei 118° (Zers.). — Decylresorcin (II) w ird in  alkoh. Lsg. m it Piperazin 
in gleicher Weise zu einem scliwaeh rótlichcn Prod. um gesetzt. — Aus I I  w ird durch 
Zusatz von CaCl2-Lsg. in  Ggw. von verd. N aOH  ein aus der Lsg. ausfallendes Prod. 
orhalten. — Die Verb. aus I I  u. I , in Chlf.-Lsg. dargestellt, zers. sich bei etw a 120°. — 
Decylbrenzcatechin (K p .3 173— 175°, dargestellt durch Red. des aus Brenzcatechin, 
Caprinsaure (I II)  u. ZnCl2 erhiiltlichen Prod.) liefert m it I  in  Chlf.-Lsg. eine Verb., 
dio durch Abdam pfen der Lsg. ais weiBes PulYer erhalten  w ird. D urch Verschmelzen 
Yon I I  m it Sarkosinanhydrid am  W .-Bad en ts teh t ein Prod. vom  F . 76°. M it Betain 
(5 Teilen) liefert I I  (10 Teile) eino Verb. vom F . 130°, die aus der Lsg. der Kom ponenten 
in A. durch Eindam pfen gewonnen wird. Yerwendet m an auf 10 Teile I I  2,5 Teile
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B etain, so e rha lt m an cin P rod. vom F . 80°. — Deóylpyrogallol (K p .8,5 220—224°, 
dargestellt durch Red. des Prod. aus PyrogaUol, III u. ZnCl2) u. I w ird ein Prod. vom
F . 140° gewonnen, das aus der li. Lsg. der K om ponenten in  Chlf. beim E rlta lten  aus- 
k rystallisiert. Die Verbb. sind im Gegensatz zu den Polyoxybenzolderiw . geschmacklos 
u. iiben lceine Reizwrkg. aus. (E. P. 330 519 vom 6/3. 1929, ausg. 10/7. 1930.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (E rfinder: Otto Eisleb, 
Hofheim, Taunus), Darstellung ton  3,5-Dimethoxy-2-nitrobenzol-l-carbonsaure und. 
ihren Deritalen, dad. gek., daB m an durch Substitu tion  der CO„H-Gruppe sieli von 
der 3,5-Dim ethoxybenzol-l-carbonsaure ableitendo D eriw ., wie die E ster oder 
Amidę, m it konz. H N 0 3 in  Ggw. von Essigsaureanhydrid u. Eg. behandelt u. gegebenen- 
falls die entstandenen 2 -N itroderiw . in  ublicher Weise verseift. —  Die Prodd. dienen 
ais Zwischenprodd. fiir die H erst. von H eilm itteln  u. Farbstoffen. Z. B. w ird zu einer 
Miscliung von Eg. u . 3,5-Dimethoxybenzoesaureathylester, fl., K p .7 160°, bei Tempp. 
zwischen 15 u. 20° ein Gemisch von Eg., Essigsaureanhydrid u. 96% ig. H N O , langsam 
zulaufen gelassen. N ach dem E intragen w ird noch 30—40 Min. bei 20° nachgeriihrt, 
worauf m an die K rystalle  absaugt, erst m it Eg., dann m it W. ausw ascht u. trocknct. 
Aus dem F il tr a t  scheiden sich nach Zusatz von W. geringe Mengen n ich t so ganz reine 
Verb. aus, die aus A. um krystallisiert werden. Der 3,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoe- 
sdureathylesler, farblose N adeln, F . 131°, g ib t beim Verseifen in iiblicher Weise dic
з,5-Dimethoxy-2-nitrobenzol-l-carbonsaure, fas t farbloses K rystallpulver, F . 232°, das 
sich beim Aufbewahren durch Lielit u. L uft rasch iiber gelb nach schrautziggriin ver- 
fiirbt. — Aus 3,5-Dimetlioxy-l-benzamid, Nadeln, F . 145— 146°, erhalt m an in ahnlicher 
Weise 3,S-Dimet}u>xy-2-nitro-l-bcnzamid, aus A. schwach gelbliche B lattchen, F . 199°. 
(D. R. P. 501 609 KI. 12q vom 2/4. 1927, ausg. 3/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

Selden Co., Pittsburgh , Pcnnsylv., iibort. vo n : Lloyd C. Daniels, Crafton, 
Pennsylv., Trennen ton  ein- und mehrbasischen Sauren. E in  Gemisch aus 5 Teilen 
Benzoesaure u. 15 Teilen Phthalsaure, das frei von anderen Verunreinigungen ist, w ird 
in 150 ccm W. gel., u . dann werden 5,3 Teile N a2C 0 3 zugesetzt, die gerade ausreiehen, 
um die Phthalsaure in das M ononatriumsalz iiberzufiihren. Die M. w ird auf 7° ab- 
gekiihlt. Dabei k rystallis iert die Benzoesaure aus, die dann ab filtrie rt wird. Es werden 
4,7 Teile Benzoesaure, F. 121— 122°, erhalten . — E in  Gemisch aus 1 Teil Acrylsdure
и. 3 Teilen Maleinsaure wird in W. gel. u. m it soviel N a2C 03 versetzt, daB die Malein-
siiuro in das M ononatrium salz iibergefuhrt w ird. Die Lsg. wird m it A. oder einem 
anderen die Acrylsiiure lósenden Lósungsm. versetzt. D as Verf. liiuft darauf hinaus, 
daB die mehrbas. Saure in  das saure Salz iibergefuhrt u. die einbas. Saure abgetrennt 
wird. (A. P . 1 7 7 0  393 vom 8/4. 1929, ausg. 15/7. 1930.) M. F . M u l l e r .

Selden Co., Pittsburgh, Pennsylvanien, iibert. von: Alphons O. Jaeger, Crafton, 
Hersłellung ton  Phthalsdureamylestergemischen, ausgehend von , ,Penłasol“ , einem Ge- 
misch von ca. 26%  n-Amylalkoliol, 16%  Isoamylalkohol, 32%  2-M ethylbutanol, 
18°/0 1-M cthylbutanol u. 8%  D iathylcarbinol, durch Veresterung m it Phthalsaure. — 
125 Teile „P en taso l" u . 100 Teile Phthalsiiure werden nach Zusatz von 2— 6 Teilen 
konz. H oS04 6— 8 S tdn. un ter RiickfluB gekocht. (A. P. 1764 022 Tom 19/5. 1928, 
ausg. 17/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

General Anilinę Works, Inc., New York., V. St. A., iibert. von: Richard Herz, 
Frankfurt a. M., Ernst Runne, H ochst a. M., und Eduard Albrecht, Fechenheim 
bei F rank fu rt a. M., Herstellung subslituierter Thioglykolsauren. (A. P. X 763 556 vom 
15/3: 1928, ausg. 10/6. 1930. D. Prior. 18/3. 1927. — C. 1929. II . 352 [E. P. 
287 178].) s S c h o t t l a n d e r .

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Anton Ossenbeck, 
Kóln-Miilheim, und Ernst Tietze, Koln), Darstellung ton  Isatosdureanhydrid und  
dessen Deritaten, dad. gek., daB m an eine kongosaure Lsg. von o-Aminocarbonsauren 

der arom at. Reihe m it COCl2 behandelt. — Das Verf. liefert 
Isatosaureanhydride vóllig rein u. frei von anhaftenden 
Aminocarbonsaurcn in  quan tita tiver Ausbeute. Z. B. w ird
o-Aminobenzoesdure in  wss. HC1 gel. In  die Lsg. le ite t m an 
bei 15° so lange COCL ein, bis eine Probe kein oder nur spuren- 
weise N itr it aufnim m t. Das ausgesehiedene Isatosdureanhydrid, 

gelblich weiBes Pulver, w ird abgesaugt, m it W . gewaschen u. getrocknet. — In  analoger 
Weise erhalt m an aus 2-Aminonaphthalin-3-carbonsdure die Carbonylaminonaphthalin- 
carbonsaure nebenst. Zus., — aus l-Methyl-3-amhwbenzol-4-carbonsaure ein Methyl- 
isałosaureanhydrid, —  u. aus 4,4'-Diaminodiplienyl-3,3'-dicarbonsdure ein Bis-isato-
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saureanliydrid, noutral reagierende, sich unterhalb  iJircs F . zers. Stoffe. (D. R. P. 
500 916 KI. 12p Tom 10/5. 1928, ausg. 2/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., B erlin , Verfqhren zur Darstellung von 3-Methyl- 
6-isopropylcyclohexanol. (Schwz. P. 136 236 vom  11/10. 1927, ausg. 2/1. 1930.
D. P rio r. 26/10. 1926. Zus. zu Schwz. P. 130 150; C. 1929. 1. 2822. — C. 1929. I. 2822 
[A. P . 1 696 782].) N o u v e l .

Charles A. Bianchi, N utley, New Jersey, und Meigs, Bassett & Slaughter. 
Inc., Philadelphia, iibert. von Harry P. Bassett, C ynthiana, K entucky, und Richard 
C. Morrison, Lansdowne, Pennsylvanien, Hersłellung ton Isobomeol, Borneol und  
Camphen aus Pinenchlorhydrat durch E rh itzen  m it N atronlauge u. NaCl-Lsg. 8 bis 
12 S tdn. im Autoklavon bei 225—300°. In  der M. sollen auf 1 Teil Pincnhydro- 
chlorid etw a 10—20 Teile W. Torhanden sein. Die N atronlauge wird in  geringem 
OberschuB angew andt. (A. P. 1766 369 vom 6/ 1 1 . 1928, ausg. 24/6. 1930.) M. F- Mii.

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, iibert. von: Karl Stephan und Fritz 
Ulffers, Berlin-Charlottenburg, Herstellung von Estem  des Isoborneols und Bomeols. 
(A. P. 1755 750 vom 30/3. 1926, ausg. 22/4. 1930. D. Prior. 11/4. 1925. —  C. 1927-
I I .  1086 [E. P . 250 555].) M . F. M u l l e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, iibert. von: Fritz Ulffers, Berlin- 
Charlottenburg, Herstellung von E stem  des Isoborneols und Bomeols. (A. P. 1755 752 
vom 30/3. 1926, ausg. 22/4. 1930. D. Prior. 11/4. 1925. — C. 1927. I I .  1086 [F . P. 
613 854].) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung ton Arylamino- 
naphthalinderitaten durch Einw. von Aminooxyverbb. der Benzolreihe auf 6- oder 
8-Arylamino-2-oxynaphthalin-3-carbonsauren in  Ggw. von Disulfitlsgg. — Z. B. wird 
ein Gemisch von 6-Phenylamino-2-oxynaphthalin-3-carbonsaure, p-Aminophenol u. 
N aH S 0 3-Lsg. (40%>g-) 50 Stdn. am RiickfluB erh itz t, wobei 2-(4'-Oxyplienyl)amino-
6-phenylaminonaphthalin en tsteh t, K rystalle aus A., F . 205°, 11. in  w. A ., swl. in  Bzl., 
g ib t in  alkal. Lsg. m itN aO C l oder in  Eg. m it C r03 ein blaues, indophenolartiges Prod., 
das sich wieder reduzieren laBt. —  In  gleicher Weise laBt sich 2-(4'-Oxyphenyl-)amino-
S-pkenylaminonaphthalin erhalten. Dio R k.-D auer w ird durch A rbeiten un ter Druclc 
bei 120— 140° verkurzt. (F. P. 681604 vom 10/9. 1929, ausg. 16/5. 1930. D. Prior. 
13/9. 1928.) A l t p e t e r .

Josef Varga, U ngarn, Hydrierung von Naphthalin  in Ggw. von K atalysatoren, 
wio Mo- u. W -Verbb., u. von H 2S oder diesen bildenden Stoffen, wie S, bei Drucken 
oberhalb 100 a t  u. Tem pp., die wenig unterhalb des Tem p.-Sturzpunktes liegen. — 
N aphthalin  w ird innerhalb einer M inutę auf 460° erh itz t u. nach Zusatz von 4°/0 S 
u. von 2%  Mo-Saure un ter 120 a t  H 2 hydriert. Das H ydrierungsprod. en thalt 49% D eka- 
hydronaphthalin  u. 44%  T etrahydronaphthalin . (F. P. 683 070 vom 10/10. 1929, 
ausg. 5/6.1930. D . Prior. 13/10. 1928.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Karl Schirmacher, 
H óchst a. M-, Hans Schlichenmaier, Walter KroB, Wilhelm Schaich, B ad Soden, 
Taunus, Hans Tampke und Hans Neumann, H óchst a. M.), Darstellung ton  2-Acyl- 
amino-9,10-anthrahydrochinonen und dereń 9,10-Sauerstoffsubstitutwnsprodukten. Zu 
dem Ref. nach E . P . 297042 u. F . P . 643243; C. 1929. I I .  1220 is t nachzutragen, daB 
das in  W. zll. Dikaliutnsalz der 2-Formylaminoanthrahydrochinon-9,10-dischwefelsdure in 
verd. Lsg. eine s ta rk  blaue Fluorescenz zeigt. (D. R. P. 502 044 KI. 12o vom 31/10.
1926, ausg. 10/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Arthur Liittring- 
haus, Mannheim, Heinrich Neresheimer, Ludwigshafen a. R h., Willy Eichholz, 
Mannheim, Georg Bohner, Edingea a. N ., und Wilhelm Schneider, Ludwigshafen 
a. R h.), Darstellung ton  Anthrachinon und seinen Abkommlingen. (D. R. P. 500 160 
KI. 12o vom 24/8. 1928, ausg. 14/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 496 393; C. 1930. U. 807. —
C. 1930. I I .  809 [E. P . 320375].) S c h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. S t. A., iibert. von: Robert Emanuel 
Schmidt und Berthold Stein, Elberfeld, Darstellung ton  2,7-Dinitroanihrachinon. 
(A. P. 1758 855 vom 28/6. 1926, ausg. 13/5. 193Q. D. Prior. 25/6. 1925. —  C. 1928-
I I .  1266 [E. P . 291886]. 1719 [S ch w z. P . 126 403].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu rt a . M., Darstellung ton  Diaminoazo- 
anthrachinonen. 1,4-Diam inoanthrachinon oder dessen K ernsubstitu tionsprodd. werden 
m it einem O xydationsm ittel in  Ggw. einer organ. Saure behandelt. —  Ais Oxydations- 
m itte l eignen sich C r0 3, MnOa oder P b 0 2, ais organ. Sauren Eg., Chloressigsaure- oder
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Propionsiiureanhydrid. Z. B. w ird 1,4-Diaminoanthracliinon in  Eg. gel. u . m it einer 
Lsg. von C r0 3 in  wss. CH3C 0 2H  versetzt. E s scheidet sieli das ubcrcliromsaure Salz 
des 1,4-Diaminoantliraćhinons ais braunlioli ro ter, unl. Nd. ab, enthaltend 2 Moll. D iamin 
auf 1 Mol. C r0 3. D as Gemisch wird u n te r R iihren langsam zum K p. erh itz t, wobei 
der braunlichrote Nd. allm ahlich in  das 4,4'-Diamino-l,l'-azoanthrachinon, dunkcl- 
y io lette K rystalle, iibergeht. Man filtr ie r t h. u. wiischt m it Eg. nach. D as in  der 
M utterlauge enthaltene unveranderte 1,4-Diaminoanthrachinon w ird erneu t der Oxy- 
dation  unterw orfen. Das 4,4 '-D iam ino-l,l'-azoanthrachinon, dunkelviolette Nadeln, 
swl. in A. u. E g., zl. in  sd. N itrobenzol, aus dem es sich um krystallisieren laBt, in  
ca. 96%>g. ELSO,, m it flaschengriiner Farbo 1., beim EingieBen in  W. ein griines Sulfa t 
absclieidend, in 60°/„ig. H 2SO., m it v io letter, in  50%ig- H 2S 0 4 m it griiner F arbę u n te r 
gleichzeitiger Abscheidung des griinen Sulfats 1., w ird bei vorsichtiger Red. m it N aOH  
u. N a2S20 4 in das 1,4-Diam inoanthrachinon zuruckverw andelt. D urch Einw . von 
Benzoylchlorid en ts teh t das 4,4'-Dibenzoylamino-l,l'-azoanthrachinon, das bei der alkal. 
Red. m it Na„S20 4 l-Benzoylamino-4-aminoanthrachinon liefert. Analog lassen sich 
das 2-Chlor-, 2-Brom- oder das 5-Nitro-l,4-diaminoanthrachinon in  die entsprechenden 
D iam inoazoanthrachinone uberfiihren. (E. P. 330 644 vom 16/3. 1929, ausg. 10/7. 
1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Karl Zahn, 
Hóclist a. M., und Hans Schlichenmaier, Bad Soden, Taunus), Darslellung yon 
<x.-Oxyanthronen, dad . gek., daB m an O -A cylderiw . der a-O xyanthrachinone in  neutraler 
oder schwach saurer Lsg. oder Suapcnsion der Red. unterw irft. — Man a rbe ite t bei 
maBig erhóhter Temp., zweckmaBig zwischen 50 u. 100°. Ais Red.-M ittel eignen sich 
Na„S20 4, Zn-Staub oder H 2 in  Ggw. von m etali. K atalysatoren, wie Ni, ais LSsungsmm. 
verd. CH3C 02H, A., D ekahydronaphthalin oder W. Bei der Red. erfolgt gleichzeitig 
A bspaltung mindestens eines Acylrestes. Die Red. der freien a-O xyanthraehinone 
fiihrt bekanntlich zu a-O xyantliranolen. Die a-Oxyanthrono sind wertvolle Zwischen- 
prodd. fiir die H erst. von Farbstoffen. Man erw iirm t z. B. eine Lsg. von l-Acetoxy- 
oder 1-Benzoyloxyanthrachinon in  verd. CH3C 0 2H  oder in  A. u. g ib t anteilsweise 
N a,S20 4 hinzu. Allmahlich scheidet sich ein schwach gelber krystallin . N d. aus, der 
nach dem  Abkiililen abgesaugt u. m it w. W. gewaschen wird. Das l-Oxyanthron, aus 
Chlorbenzol, in  dem es wl. is t, bzw. aus Eg., fas t farblose N adeln, F . 238—240° un ter 
Rotfarbung, is t in  verd. Alkali m it gelber, in  konz. H 2S 0 4 ebenfalls m it gelber, auf 
Zusatz von etwas H N 0 3 nach ró tlichviolett umschlagender F arbę 1. — Ahnlich ver- 
lauft dio Red. des l-Acetoxyanthrachinons in  D ekahydronaphthalin, gel. m it H 2 un ter 
40 a t  D ruck bei 85—90° in  Ggw. eines N i-K atalysators. — Aus l,8-Diacełoxyanthra- 
ckinon, in  verd. CH3C 0 2H  suspendiert, e rhalt m an bei der Red. m it N a2S20 4 ein 
Acetoxyoxyanthron, aus Eg. oder Chlorbenzol fa s t farblose K rystalle, F . 247—248°, in 
verd. Alkali m it gelber, in  konz. H 2S 0 4 m it braunlichgelber, beim Erw arm en nach 
Blau umschlagender F arbę 1. — l,4-Diacctoxyanthrachinon g ib t bei der Red. m it 
Na2S20 4, bzw. m it H 2 in  Ggw. eines N i-K atalysators ein isomeres Acetoxyoxyantliron, 
aus Eg. fast farblose Nadeln, F . ca. 208°, in  Alkali m it gelber Farbę 1., die Lsg. oxydiert 
sich in  der W arme, in  konz. H 2S 0 4 m it gelber Farbę 1., die auf Zusatz von Spuren 
H N 0 3 nach Y iolett um schlagt; liefert beim Verseifen m it Alkali oder Siiure das 
l,4-Dioxyanthron, F . ca. 220°. — W eitere Beispiele betreffen die Red. des 1,4-Diacetoxy- 
5,8-dichloranthrachinons m it N a2S20 4 in  wss. Suspension zu einem Oxyacetoxydichlor- 
anthron, aus Eg., K rystalle, F . ca. 220°, — des 1,2-Diacetoxyanthrachinons zu einem 
Oxyacetoxyanthron, F . 188—189°, — des l,5-Diacetoxyanthrachinons zu einem Oxy- 
acełoxyanthron, F . 207°, —  sowie des l,4-Diacetoxy-3-metkylanłhrachinons zu einem 
Oxyacetoxymethylanthron, hellgelbe Nadeln, F . 218—219°. (D. R. P. 501 089 KI. 12q 
vom 18/10. 1928, ausg. 27/6. 1930. F. P. 682 984 yom 9/10. 1929, ausg. 4/6. 1930.
D. Prior. 17/10. 1928.) SCHOTTLANDER.

Scottish Dyes Ltd., John Thomas und David Alexander Whyte Fairweather, 
Grangemouth, Schottland, Herstellung von A lkyla lhem  der Leukoterbindungen von 
Acylaminoatithrachinonen durch Red. der letzteren, vorzugsweise m it Zn u. CH3COOH 
in alkoh. Lsg. u . anschlieBende V eratherung. —  Z. B. w ird 2-Acetylaminoanthrachinon 
in  A. u n te r Zusatz von Zn-Staub fein verte ilt u. u n te r E inleiten von N 2 CH3C 0 0 H  
langsam zugegeben. Die Temp. w ird auf 25—30° gehalten. Die ausgeschiedene Leulco- 
verb. wird durch Zusatz yon 10°/oig- N aO H  in  Lsg. gebrach t u . zu der Lsg. bei 15° 
Dimethylsulfat hinzugefugt. Im  Verlauf von etw a 2 S tdn. scheidet sich der Dimethyl- 
iither des 2-Acetylami7ioanthrahydrochinons ab. In  gleicher Weise lassen sich herstellen
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dio DiftietKylather des fi-Benzoylaminoaniliraliydrochinons, des a.-AceUjlaminoanthra- 
hydrochinons, des a.-Chlor-fS-acetylaminoanihrahydrochinons, des 2-Chlor-3-acetylamino- 
anthrahydrochiiwns. (E . P. 330 215 vom 27/11. 1928, ausg. 3/7. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Darstellung von G-Sulfon- 
saureii des Chinizarins und seiner Homologen. Zu dom Ref. nach D . R . P . 492 000; 
C. 1930. I .  2312 is t nachzutragen, daB das Na-Salz der l,4-Dioxyantliraćhinon-6-sulfon- 
siiure roto, in  W. 11., in konz. H 2S 0 4 m it gelbrotcr F arbę  1. K rystalle  bildet. Analogo 
Eigg. zeigt die l,4-Dioxy-2-mcthylanthrachinon-6-sulfonsdure. (E. P. 308 359 vom 
21/3. 1929, Auszug verdff. 15/6. 1929. D . P rio r. 22/3. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim), Darstellung von l,l'-D ianthrachinonyl-2,2'-dialdehyd und dessen Deriraten. 
(D. R. P. 501 388 KI. 12o ro m  21/8. 1924, ausg. 4/7. 1930. — C. 1927. I. 1368 
[E. P . 253386, F . P . 601329].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu rt a . M., Darstellung von Oxynaphtho- 
carbazolcarbonsauren. Man laBt C 0 2 auf A lkaliverbb. der Oxynaphthocarbazole oder 
diese selbst in  Ggw. yon A lkalihydroxyd oder -carbonat einwirken. — Die ais Aus- 
gangsstoffe dicnenden O xynaphthocarbazole erhśilt m an durch K ondensation der ent- 
sprechenden A m inonaphthalinsulfonsauren m it Phenylhydrazin in  Ggw. von N aH C 03 
bei erhóhter Temp., A bspaltung des Schwefligsaureesters an der N H -G ruppe u. Ver- 
schmelzen der N aphthocarbazolsulfonsaurcn m it A tzalkalien bei 250—280°. Dio Oxy- 
naphthocarbazolcarbonsauren sind wertyolle Zwischenprodd. fiir die H erst. von Farb- 
stoffen u. pharm azeut. P rodd. Z. B. w ird  5-Oxy-2,l-naphthocarbazol, erhaltlich  aus 
l-Aminonaphthalin-5-sulfonsaure wie oben, m it K H C 0 3 fein verm ahlcn u. u n te r Zusatz 
von Glaskugelehen in  einen A utoklaven eingebracht. D ann d ru ck t m an C 0 2 in  den 
Kessel u. h a lt u n te r einem D ruck von 40 a t  w ahrend 10 S tdn . bei 210— 220°. Nach 
dem E rkalten  w ird das R eaktionsprod. in  W. gel., f i ltr ie r t u. dio Lsg. angesauert. Die 
ais gelblich gefarbte SI. ausgeschiedene 5-Oxy-2,l-naphthocarbazolcarbonsaure w ird ab- 
gesaugt, m it W. gewaschen u. getrocknet. Sie g ib t m it FeCl3 keine Blaufarbung u. is t dem 
gemaB keine o-Oxycarbonsaure. — Analog lassen sich aus dem 5-O xy-l ,2-naphtlio- 
carbazol erhalten  aus 2-Aminonaphthalin-5-sulfonsaure, eine 5-Oxy-l,2-naphthocarbazol- 
carbonsdure, F . 220°, 11. in  A., g ib t m it FeCl3 obcnfalls keine Blaufiirbung, — aus dem 
6-Oxy-2,l-7iaphlhocarbazol, aus verd . A. K rystalle , F . 247°, aus 1-Aminonaphlhalin-
6-sulfonsaure erhaltlich, eine 6-Oxy-2,l-naphthocarbazolcarbonsaure, —  sowie aus dem
7-Oxy-2,l-naphthocarbazol, aus verd. A. K rystalle , F . 248°, erhaltlich  aus der 1-Amino-
naphthalin-7-sulfonsaure, eine 7-Oxy-2,l-napht}iocarbazol-o-airbonsaure, griinlichgelbe 
K rystalle , F . oberhalb 300°, m it FeCl3 dio ty p . B laufarbung gebend u. s tarkę  Rciz- 
wrkg. auf dio Nasenschleim haute besitzend, gewinnen. (E. P. 330 643 vom 16/3.
1929, ausg. 10/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. S t. A., iibert. von: Georg
Kalischer, Heinz Scheyer, F ran k fu rt a . M., und Karl Keller, M ainkur, Verfahren 
zur E infiihrung von AIdehydgruj/pen in  cyclische Verbindungen. (A. P. 1763 557 
vom  30/1. 1928, ausg. 10/6. 1930. D. P rio r. 2/2. 1927. — C. 1929- I . 2825 [F. P. 
648 069].) S c h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Delaware, V. St. A., iibert. von: Paul Nawiasky und 
Artur Krause, Ludwigshafen a. R h ., und Alfred Holi, Offenbach a. M., Herstellung 
von Alkylierungsprodukten des Pyrazolanthrons (I) durch Einw. alkylierend wirkender 
M ittel in Ggw. von Kondensationsm m . H ierzu vgl. E . P . 282 375; C. 1929. I. 2586 
(zu berichtigen ist, daB E. P . 282 375 Zus.-Pat. zu E . P . 264 503; C. 1928. I I .  3041, 
n ich t zu E . P . 264 053 ist). —• N achzutragen is t folgendes: D urch E rh itzen  von I m it 
einer Misehung von CH3OH u. konz. H ,S 0 4 (unterhalb 40° hergestellt) auf 170° 
w ahrend 3 S tdn. en ts teh t Monomethylpyrazolanthron, F . 221—224°, gelbe Nadeln aus 
Chlorbzl. — In  gleicher Weise laBt sieli die Monomcthyherb. des 5-Chlor-l,9-pyrazol- 
anthrons herstellen, F . 225—227°. —  Dio M ethylierung kann auch m ittels p-Tóluól- 
sulfonsauremethylester u n te r Zusatz von H 2SO(-Borsaureanhydrid bei 160° erfolgen. — 
D urch E rhitzen von I (Na-Verb.) m it Methylenchlorid auf 140— 150° erhalt m an eine 
Verb. CH> =  (Cl4H 7O N ,)„ F . 350—355°, aus I u. Athylenbromid eine Verb. vom
F. 364—368°. (A. P. 1766 719 vom 21/12. 1926, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 22/12. 
1925.) _ A l t p e t e r .

Comp. de Bethune, Frankreich , Herstellung von Cyclopentenylbarbitursdurm  
durch Einw. von C yclopentenylm alonsaurederiw . auf H arnstoff oder andere C 0 2- 
D erirv . — Z. B. w ird Athylcyclopentenylmalonsaurediathylester m it Harnstoff u. Na-
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Atliylatlsg. im  Autolclaven 3—4 Stdn. auf 110—115“ erh itz t, wobei S-AtJnyl-5-cyclo- 
pentenylbarbitursdure orhalten w ird, K rystalle  aus 75%ig- A., F . 161— 162°. — W eitor 
lassen sich darstellen: 5-Allyl-5-cyclope?itenylbarbitursaure, F . 139— 140°, 5-Phenyl- 
5-cyclopentenylbarbitursdure, F . 183—184°, 5-Cyclopcntenylbarbitursdure, F . 197 bis 
198°, 5,5-Dicyclopentenylbarbilursdure, F . 156— 157°. (F. P. 684111 vom 5/2. 1929, 
ausg. 21/6. 1930.) A l t p e t e r .

Tobacco By-Products & Chemical Co., Delaware, iibert. von Henry K. 
Mc Connell, Richm ond, V. S t. A ., Gewinnung von Nicotin aus seine.il Salzen, ins- 
besondere aus dem Sulfat. E ino 40% ig. Lsg. des Sulfats w ird m it Ca(OH)2 Yersetzt 
u. gu t verm i3cht, z. B. in  einer Kugelmuhle; H ierauf setzt m an NaOH hinzu u. ver-
riih rt w eiter. Die lialbfeste M. w ird nun m it W. yerm ischt, wobei sich in der oberen
Schicht ein etw a 60—70% 'g. N icotin abscheidet, wahrend dio untere Schicht wieder 
zu neuen A nsatzen verwondet werden kann. (A. P. 1770758 vom 29/11. 1921, ausg. 
15/7. 1930.) A l t p e t e r .

Heinricll Wieland, M unchen, Darsłellung ron Lobeliaalkaloiden, dereń Deriraten 
und rerwandter Yerbindungen. (Oe. P. 117 607 vom 13/9. 1928, ausg. 10/5. 1930. —

Herbert Brandenburger, Farberei der Aeetatseide. Zur Tlieorie der photoche- 
mischen Zersetzung ron Acetatseidenfarbsloffen. (Vgl. C. 1930. I I . 1138.) Bei der Be- 
urteilung der B rauchbarkeit der L ichtechtheit eines Acetatseidonfarbstoffs kom m t 
es darauf an, ob labile Gruppen, z. B. —-N—N—, im Farbstoffkom plex odor ob nicht 
einseitig begiinstigte Gruppen vorhanden sind. In  diescn Fallen w ird die L ichtechtheit 
ganz allgemein n ich t so hervorragend sein wie bei stabilen Farbstoffkom plesen, wie 
sie in  den Anthrachinonen u. doren D eriw . vorliegen. H ierauf is t auch die meistens 
liervorragende L ichtechtheit der Suspensionsfarbstoffe (Cellitone, Cibaeet- u. Setacyl- 
direktfarbstoffe) zuruckzufuhren. (Kunstseide 12. 267—72. Ju li 1930.) SliVERN.

H. WeiCkopf, Rauchwarenreredlung. Beitrag zu den Ausfuhrungen ScH A E FE R s 
(C. 1930. I I .  678) un ter besondcrer Bsriicksichtigung der zur Pelzfarberei verwendetcn 
Farbstoffe. (Chem.-Ztg. 54. 600. 2/8. 1930. Wien.) J u n g .

J. Moffat, Einige naturliche Farbstoffe und ihre modeme Anwendung. E s wird 
das Farben m it Blauliolz, Gelbholz, Cochenille u. Indigo, die H erst. der K ttpe durch 
Red. durch Ferm entation, m it H ydrosulfit u. die moderno Praxis dor Indigofarberei be- 
schrieben. (DyerGalico P rin ter 62. 306—07.379—81.387. 425—27.15/9.1929.) B r a u n s .

Gustave Arwin Ranft, Deutschland, Regenerieren ron Griinsand. D er Griinsand 
wird m it geeigneten R ed.-M itteln behandelt, z. B. m it H ydrosulfiten, Aldehyden u. a . 
Die so behandelte Griincrde kann ais dauerhafte, lichtbestandige Farbę, gegebenen- 
falls in Mischung m it A nilinfarbstoffen, fiir Malereien o. dgl. Verwendung finden. 
(F. P. 684 060 vom 29/10. 1929, ausg. 20/6. 1930. D. P rior. 29/10. 1928.) D r e w s .

Joseph Marcel Henri Cornillat, Frankreich, Ilerstellung ron Zinkweip. Das 
Verf. des H aup tpaten ts w ird in  oinem rotierenden Ofen durchgefiihrt. Die Anord- 
nungen zur Zufuhr der L uft u . dos Brennstoffes sowie zur Ablcitung der Abgase 
befinden sich an  der der A ntriebsyorr. entgegengesetzten Seite des Ofens. AuCerdem 
steh t der Drehofen m it einem besonderen Schmelzofen, aus dem das geschmolzene Zn 
kontinuierlich in  den Drehofen flieCt, in Verb. (F. P. 36 461 vom 11/12. 1928, ausg.
14/6. 1930. Zus. zu F. P. 632235; C. 1928. I. 1915.) D r e w s .

Saclitleben Akt.-Ges. fiir Bergbau und chemisclie Industrie, D eutschland, 
Wette.rbestdndige Lilhopone. U n ter LuftabscliluB ealcinierte noch uberschussiges BaŚ 
enthaltende Lithopone wird m it 1. Sulfate, ausgenommen Zn-, Cd- oder Hg-Verbb., 
enthaltendem  W. zwecks Abkiihlung behandelt. Gegebenenfalls kann die Lithopone 
vor dem Calcinieren Zusatze von Ba-Verbb. erhalten. (F. P. 684 212 vom 30/10.
1929, ausg. 23/6. 1930. D. P rior. 5/12. 1928.) D r e w s .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Ilerstellung einer Bleicliromat und B!eioxyde 
entfialtenden Masse, dad. gek., daB man PbO unvollstandig in P b 30 ,  uberfiihrt u. dann 
das noch nich t iibergefuhrte PbO in einer wss. Suspension m it einem Chromatsalz 
ganz oder teilweise zu PbCrO,| um setzt oder daB m an PbO m it einer wss. Auflsg. eines 
Chromatsalzes zu bas. PbC r04 um setzt bzw. bas. PbC r0 4 beliebiger H erkunft ver- 
wendet u. dieses einem GliihprozeB unterw irft, so daB das PbO des Chromates teil-

C. 1930. I I .  308 [E. P . 314 532].) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
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weise in P b 0 2 bzw. P b 0O., ubergefiihrt wird. —  Die so gewonnenen Prodd. eignen sieli 
a is Eisenschutz- u. W etterfarbe; sie besitzen einen w. tief ro tbraunen F arb ton  u. sind 
lichtecht. (D. R. P. 501406 KI. 22f vom 13/10. 1928, ausg. 6/7. 1930.) D r e w s .

Chemische Fabrik H. Erzinger Akt.-Ges., Schonenwerd, Schweiz, Hersłellung 
von Mennige von der A rt der dispersen Mennige, 1. dad. gek., daB B leiglatte ublicher 
A rt un ter Zusatz kleiner Mengen einer organ. Saure, die im stande ist, wasserl., bas. 
Pb-Salze zu liefern, in  Ggw. von reielilicli W. m it C 0 2 so lange behandelt wird, bis 
ein s ta rk  bas. PbCÓ3 von sehr geringer D . en tsteh t, worauf m an dieses Zwischenprod. 
von der FI. abscheidet, trocknet u. zu Mennige oxydiert. 2. dad. gek., daB Ameisen- 
siŁure oder Aminosauren bei der H erst. dieses s ta rk  bas. PbC 03 benu tz t werden.
2 w eitere Anspriiohe. — D ie  D .  des P bC 03 b e trag t 2,2— 2,8. (D. R. P. 501450 
KI. 22f vom 29/1. 1928, ausg. 2/7. 1930.) D r e w s .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Bernhard Wurz- 
schinitt, Mannheim, und  Annemarie Beuther, Krefeld), Oxydieren ron Eisenoxydul- 
oxyd  gemaB D. R . P . 499 171 (C. 1930. I I .  991), dad. gek., daB m an die O xydation 
des Eisenoxyduloxyds u n te r erhóhtem  D ruck in  Ggw. wss. Lsgg. von Fe(2)- oder 
Fe(3)-Salzen Y o r n im m t .  — Beispiel: 43 kg fein verteiltes E isenoxyduloxyd werden 
m it 45 L iter FeCI3-Lsg., die im L iter 500 g FeCl3 en thalt, u. 250 L iter W. yerm iseht 
u. im  A u to k la v o n  u n te r gutem  Riihren auf 225—230° e rh itz t. D ureli das Rk.-G em isch 
le ite t m an ca. 4 S tdn. lang 0 2 u n te r einem O berdruek von 5 a t ;  der G esam tdruck 
betrag t etw a 30 a t. Nach dem A ufarbeiten e rha lt m an ein blaustichigcs, rotes P igm ent. 
(D. R. P. 500 454 KI. 22f v o m  18/12. 1928, ausg. 20/6. 1930. Zus. zu D. R. P. 499 171; 
C. 1930. I!. 991.) D r e w s .

Heidelberger Gelatine-Fabrik Stoess & Co., Ziegclhausen b. Heidelberg (E r
finder: Albert Steigmann, Schlierbach b. Heidelberg), Herstellung optisch sensibili- 
sierender Fluoresccinabkommlinge, dad. gek., daB m an Fluoresceine entw eder getrennt 
m it konz. H 2SO,j u. Schwefelungsmitteln einerseits u . dann m it H N 0 3 andrerseits, 
oder sofort m it Gemisehen von H N 0 3, H 2SO., u. Schwefelungsmitteln behandelt, aus 
den entstehenden Lsgg. durch V erdunnen m it W. die n itrie rten  Farbsauren abscheidet 
u. letztere in alkal., gegebenenfalls N H 3-haltiger Lsg. reduziert. (D. R. P. 501405 
KI. 22b vom 1/2. 1928, ausg. 1/7. 1930.) D r e w s .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Hugo Wolff, 
Max A. Kunz, Mannheim, und Karl Kóberle, Ludwigshafen a. Rli.), Darstellung 
von Kupenfarbstoffen nach D . R . P . 489 957 (C. 1930. I . 2318), dad. gek., daB man 
hier die K ondensationsprodd. von H alogen-B z.-l,B z.-l'-dibenzanthranolen m it 
1-Aminoanthrachinon oder scinen D e riw . m it alkal. M itteln  behandelt. — Beim Er- 
liitzen des K ondensationsprod. aus 6,6'-D ichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl m it 2 Moll. 
1-Aminoanthrachinon m it K OH  auf 240—250° en ts teh t ein schwarz farbender K iipen- 
farbstoff; einen ahnliclien Farbstoff e rh a lt m an aus dem K ondensationsprod. aus
G,G'-Dichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl u . 1 Mol. 1 - A minoanthradiinon. Das K on
densationsprod. aus S,S'-Dichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibcnzanthronyl u . 2 Moll. l-Am inoanthra- 
cliinon lie fert beim E rhitzen m it K OH  u. A. bei 130— 150° einen schwarz, das K onden
sationsprod. aus 7,7'-D ichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl u. 2 Moll. 1-Aminoanthra
chinon einen dunkelblau, das aus 6,6'-Dichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl u. 2 Moll. 
1-Amino-l-methoxyanthrachinon  einen blausticliig-sehwarzen, das aus 6,0'-Dichlor- 
B z.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl u. 2 Moll. 1 -Amino-l-oxyanthrachinon  einen dunkelblau 
bis schwarz, das aus bromiertem B z.-l ,B z .- l ' - Dibenzanthronyl, aus B z.-l ,Bz.-V-D ibenz
anthronyl durch Bromieren in N itrobenzol, m it 1-Aminoanthrachinon einen blaustichig- 
schwarz, das aus dem bromierten Bz.-l,Bz.-l'-D ibenzanthronyl, erhalten  durch Bromieren 
in Chlorsulfonsaure, u. 1-Aminoanthrachinon einen schwarz farbenden, das aus 6,6'-Di- 
ch lor-B z.-l,B z.-l’-dibenzanthronyl u, 2 Moll. 1,6-Diaminoanthrachinon einen grau- 
schwarzen K iipenfarbstoff. 1 '-Dianthraćhinonyl-6,6 '-diam ino-Bz.-l,Bz.-l'-dibenzanthro
nyl, k ryst. violettbraunes Pulver, F . iiber 300°, aus 6,6'-Dichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibenz- 
anthronyl m it 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon. l'-D ianthrachinonyl-S,8'-diamino-Bz.l- 
B z .- l '-dibenzanthronyl, k rystallin . braunes Pulver, aus 8,8’-D ichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibenz
anthronyl u. 2 Moll. 1-Aminoanthraćhincm, F . iiber 300°. l'-D ianthrachinonyl-7,7'- 
diam ino-Bz.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl, k rystallin . dunkelbraunes Pu lver aus 7,7'-Di- 
chlor-Bz.-l,B z .- l '-dibenzanthronyl u . 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon, F . bei etw a 300°. 
■1'-Dimethoxy -1 '-dianthrachinonyl- G /j'-diam ino- B z.-l,B z .-l'-d ib en za n th ro n y l, dunkel
braunes Pulver, F . iiber 300°, aus G,6 '-D ichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl u . 2 Moll.
l-Amino-4-methoxyanthrachino?i, 4 '-Dioxy-l'-dianthrachinonyl-6,G'-diamino-Bz.-l,B z.-l'-



1930. II. H x. F a r b e n ; F a r b e r e i; D b u c k e r e i . 1779

dibenzanłhronyl, aus 6,6'-Dichlor-Bz.-l,Bz.-l'-dibe.nzanthronyl u. 2 Moll. 1-Amino- 
4-oxyantlirachinon. Prod. rotbraunes Pulver, F .  iiber 300°, aus in N itrobenzol bro- 
miertem Bz.-l,Bz.-l'-D ibenzanthronyl u. 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon. Prod., dunkel- 
braunes Pulver, F .  iiber 300°, aus in  Chlorsulfonsaure bromierlem B z.-l,B z.-l'-D ibenz- 
anthronyl u. 2 Moll. 1-Aminoanthracliinon. 6'-Diamino-l'-dianthrachinonyl-G,6'-diambw- 
Bz.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl, y iolettbraunes Pulver, F .  iiber 300°, aus 6,6'-Dichlor- 
B z.-l,Bz.-l'-dibenzanthronyl u . 2 Moll. 1,6-Diaminoanthrachinon. (D. R. P. 498 065 
KI. 22b vom 23/7. 1927, ausg. 30/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 489957; C. 1930. 1. 
2318.) F r a n z .

I. G. Farbenndiustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Heinrich Vollmann, HOchst a. M.), Darstdlung von sticksłoffhaltigen Dcrimten  
des Benzanthrons, dad. gek., daB m an Benzanthron oder seine in  2-Śtellung nich t oder 
sauer substitu ierten  D e riw . m it Arylam inen u. einem alkal. K ondensationsm ittel, 
vorzugsweise N a-N H 2, un ter Erw arm en behandelt. — Das Yerf. crmoglicht die H erst. 
dor bisher n ich t bekannten 2-Arylaminobenzanthrone, die in  sulfonierter Form  Farb- 
sloffe fi ir  Wolle sind, teils ais Zwischenprodd. fiir die D arst. anderer Farbstoffe Ver- 
wendung finden. Z. B . w ird gu t yerteiltes Benzanthron (I) m it A nilin  (H) verriih rt u. 
gepulvertes N aN H 2 eingetragen. Man erw arm t die golbe Suspension boi 90— 100°, 
worauf bei ca. 90° eine R k. einsetzt, in  dereń Verlauf die Temp. auf ca. 100—110° 
steigt. Das R k.-Prod. befindet sich ais Na-Salz teils in der kraftig  carm inrot gefiirbten 
Lsg., teils is t es in  griinlich metallschimmernden Nadelchen ausgeschieden. Man 
riih rt ca. 1/ 2 S tde. bei 90— 100° nach u. zers. dann  dio Schmelze m it verd. HC1. 
Hierbei scheiden Sieli orangebraune Flocken ab. Nach dem U m krystallisieren aus 
Xylol erhiilt m an das 2-Phenylaminobenzantliron in  braunorangenen Nadelchen, aus 
viel li. A. in flachen, in der D urchsicht braunen, in der A ufsicht stahlgliinzenden 
Nadeln, F . 217°; Losungsfarbo in  konz. H 2SO., eosinrot m it b raunroter Fluorescenz, 
in alkoh. Alkali ebenfalls eosinrot. —  Das 2- Phenylaminobenzanthron laBt sich auch

aus 2-Chlorbcnzanthron u. n  in  Ggw. von 
N aN H 2 gewinncn, w ahrend sich dio Kom-

y----- \  ponenton un ter Zusatz von Cu-Salzen n ich t
-N H —s y —CHS umsotzen. — Aus I  u. p- Toluidin  en tstoh t

-----  analog wie oben das 2,p-ToUjlaminobenz-
anthron nebenst. Zus., aus Xylol oder 
N itrobenzol braunlichorangefarbene, stahl- 

glanzende N adeln, F . 253°, in  konz. H 2S 0 4 m it ro ter Farbę u. b raunroter Fluorescenz 1.— 
Bz-2-Phcnylbenzanthron u. II geben beim K ochen m it K O H  un ter RiickfluB das
2-Phenylamino-Bz-2-phenylbenzanthron aus Nitrobenzol rote, metallglanzende, sich 
bei 150— 1G0° nach Orange Yerfiirbende, aus Eg. orangegelbe, messingglanzende, flachę 
Nadeln oder B lattelien, F . 252°, in  alkoh. Alkali m it blausticliigroter, in konz. H 2SO.| 
m it rotoranger Farbę ohne Fluorescenz 1. —  Bz-l-Phenylbenzanthron u. H  liefern in 
Ggw. von N aN H 2 kondensiert das 2- Phenylamino-Bz-1 -phenylbenzanthron, aus N itro
benzol oder Xylol orangefarbene Nadelchen, F . 203°, in  konz. H 2S 0 4 m it ro ter Farbo u. 
braunor Fluorescenz 1., bereits bei schwachem E rw arm en t r i t t  un ter Sulfonierung 
Farbenumschlag nach Gelbrot ein. — 2,ix-Naphthylanimobcnzanthron, aus N itrobenzol 
braunorangefarbene mkr. Nadelchen, F . 200°, in  konz. H 2S 0 4 rotorange, fast ohne 
Fluorescenz 1., w ird aus a-Naphthylamin  u. I  erhalten. — Aus Bz-1-Bz-2-Be.nzobenz- 
anthron u. n  erhiilt m an 2-Phenylamino-Bz-l-Bz-2-benzobenzanthron, aus Xylol flachę, 
gelbe Nadeln oder B lattchen, F . 220°, in  konz. H 2S 0 4 orange, in  dunner Schicht rosa 
m it kriiftiger olivgelber Fluorescenz 1.; auf Zusatz yon W. schlagt diese F arbę nach 
Violettblau um. Ebenso t r i t t  beim Erw arm en dor Lsg. in  konz. H 2S 0 4 auf ca. 80° 
Farbumschlag nacli V iolett ein, in w., alkoh. K OH  m it kraftig  violettblauer Farbę 1.
— ft-Naplithylamin, o-Phenylendiamin, Diaminonaphthaline oder o-Aminodiphenyl- 
amin geben ahnliche K ondensationsprodd. (D. R. P. 501610 KI. 12q vom 25/10.
1927, ausg . 10/7. 1930.) SCHOTTLANDER.

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Hans T. Bucherer,
Miinchen, Herstellung von 2,3-Benzocarbazol-1,4-chinonen. (A. P. 1 763 216 Tom 26/6.
1928, ausg. 10/6. 1930. D. Prior. 3/6. 1926. — C. 1930.1. 898 [E. P . 317928].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland (E rfinder: Otto Ernst, F ran k 
fu rt a . M.-Hóchst), Verfahren zur Herstellung von Malgriinden a u f Leinwand  fiir die 
Malerei m ittels Cellulosederiw., dad. gek., daB m an ais B indem ittel fiir das Grundierungs- 
pigment wasserlósliehe Cellulosederiw . verw endet u. daB diese G rundierung m it einem
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in  organ. Lósungsmm. 1., in W. aber wl. oder unl. Cellulosederiv. naclibeliandelt wird. 
(D. R. P. 502 865 K I. 75o vom 4/2. 1928, ausg. 17/7. 1930.) E n g e r o f f .

Addison Leslie Co., Amerika, Teigige, kittahnliche plastisclie Masse, beateliend 
aus einer Nitrocelhiloselsg., dio ein fliichtiges Losungsm. en thalt, u . fein Terteilto 
Cellulose ais Fiillstoff in  solchcn Mengeiwerhaltnissen, daB die M. an der L uft er- 
hiirtet. Verwendungszweck: Porenfuller, Spachtelmasse. (Aust. P. 15 975/1928 vom 
1/10. 1928, ausg. 15/10. 1929.) E n g e r o f f ^ _

Eben W. King, E ast Chatliam, New York, Fidlmittel fiir  Sloffe, Leder, Ilolz, 
Emaille, Farben usw. von der A rt, daB es nach dem Trocknen beim Reiben den Prodd. 
einen hohen Glanz verleiht, besteliend aus je  20—25%  Al-Mg-Silicat, W ., Terpentin 
u. Ól, z. B. Leinól. (A. P. 1768 074 vom 9/1. 1928, ausg. 24/6.1930.) M . F . M u l l e r .

Harry J. Stievater, Buffalo, N. Y., Streck- und FuUmiiłel fiir  Farben, Emaillen etc., 
bestehend aus Eisen- oder Stahlschlacke, wie sie beim HochofenprozeB oder aus dem 
elektr. Ofen anfiłllt. Die Schlacke wurde zu Pb-, Zn-, Lithopon- u. T itanfarben zu
gesetzt. In  der Paten tsch rift sind einige Beispiele m it genauen Mengenangaben be- 
schrieben. (A. P. 1763 937 vom 12/7. 1927, ausg. 17/6. 1930.) M . F . M u l l e r .

Emile Christian de stubuer, Amerika, Herstellung einer Uberzugsmasse un ter 
Verwendung eines filmbildenden Stoffes, z. B. eines H arzes u. eines Weiehmachungs- 
m ittels, z. B. von Ricinusólsaure, dad. gek., daB m an ein Gemisch dieser Stoffe gleich- 
zeitig acidifiziert, acyliert u. aeetyliert, z. B. un ter Verwendung von CH3COnH . (F. P. 
G81902 T o m  17/9. 1929, ausg. 21/5. 1930. A. P rior. 21/9. 1928.) E n g e r o f f .

Duifag Chemiscli-Technisches Werk Akt.-Ges., Berlin (E rfinder: R. Plonnis), 
Wetterbestandiger Ansłrich. Die Anstrichmasso besteht aus Kaliwasserglas m it KOH 
u. K„C03, MgC03, MgO o. dgl. (Schwed. P. 65 651 vom 13/1. 1920, ausg. 24/7. 1928.
D . Prior. 16/9. 1916, 28/5. u. 12/11. 1918.) D r e w s .

Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: Henry J. Hain, Vermillion, 
Ohio, Anslrichmittel fiir  Holz, Metali etc., bestehend aus CaC03 oder einem anderen 
M ineralfarbstoff u. aus Leinsamenmeld, etw a 100 Teilen CaC03 u. 20 Teilen M e h l, 
die m it W. angeriihrt werden. (A. P. 1768 447 vom 9/6. 1927, ausg. 24/6. 
1930.) M . F. M u l l e r .

Bertie Lawrence Baker, A ustralien, Verzieren ton  Oberflćichen fester Gegenstande. 
Man bildet zunachst die Vprzierungen in Form  eines schwimmenden Film s auf der 
Oberfliicho einor F i. durch Dispergiercn von Olfarben oder Lacken auf ih r u. iiber- 
tra g t dann die so gebildeten Verzierungen auf die zu verzierende Oberflache des festen 
Gegenstandcs. (Aust. P. 18542/1929 vom 21/2. 1929, ausg. 1 / 10. 1929.) E n g e r o f f .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
A. W. C. Harrison, Pigmentu zum Gebrauch in  Celluloselacken. IV'. (I II . vgl. 

C. 1930. II- 634.) Probleme des Ausblutens u. AusflieBens. Mahlverff. M it Tabelle. 
(B rit. ind. F inishing 1. 123—28. Ju n i 1930.) KoNIG.

Hercules Powder Co., Wilmington, iibert. von: Irvin W. Humplirey, Dover, 
und Leayitt N. Bent, Hollyoak, Delaware, V. St. A., Iieinigung ton Ilarz, insbesondere 
Entfernung von farbenden Beimischungen. Man w ascht den B enzinextrakt aus Holz, 
der daa H arz en thalt, m it soviel wss. Alkalilsg., daB 5— 15% des Harzes verseift werden, 
zieht die Alkalilsg. ab, en tfern t das Bzn. durch Dest. u. dest. das zuriickbleibende 
H arz im Vakuum, wobei m an die bei 300— 400° F  ubergehende F rak tion  abnim m t. 
(A. P. 1737 763 vom 15/5. 1923, ausg. 3/12. 1929.) S a r r e .

Black Boy Tanning and By-Products Ltd., Siid-Australien, Gewinnung ton  
Xanthorrhoeaharz. M an b ring t dio harzhaltigen, fein zerstoBenen Hiilsen oder Fasern 
in  einen B ehalter u. pum pt durch diesen h. Bzl., bis das H arz gel. u. dio Fasern aus- 
gewaschen sind. D anach wird das Losungsm. abgetrieben, wodurch das H arz ge- 
wonnen wird u. ferner das fiir don ersten Arbeitsgang erforderlielie Losungsm. (Aust. P.
14 530/1928 vom 20/7. 1928, ausg. 13/8. 1929.) E n g e r o f f .

Black Boy Tanning and By-Products Ltd., Siid-Australien, Kunstlicher 
Schellack oder Lackharze. Man behandelt Phenole odor Krcsole oder Ole, die solche en t
halten, wie sio bei der Gewinnung von Xanthorroeaharz durch D est. erhalten  werden, 
im eisernen Autoklaven m it Form aldehyd in Ggw. einer Saure oder anderer K ata- 
lyaatoren. (Aust. P. 14 531/1928 vom 20/7. 1928, ausg. 13/8. 1929.) E n g e r o f f .
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Thomas & Hochwalt Laboratories Inc., Amerika, Herstellung kunstliclier Iiarze. 
Man m ischt ungesatt. KW -stoffe m it rcaktionsfahigon Stoffen, nam lich Metallohloridcn 
(AICI3), fiigt einen Stoff, der eine OH-Gruppe en thalt, hinzu u. oder ein Neutralisations- 
m ittel. Durch D est. werden dio fliichtigen Bestandteile, die n ich t in Kk. gotreten 
sind, entfernt. E ine zur D urchfuhrung des Verf. geeignete Vorr. w ird beschrieben. 
(F. P. 679 402 vom 19/7. 1929, ausg. 12/4. 1930. A. P rio r. 21/7. 1928.) E n g e r o f f .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Verbesserung kunstliclier Harze. Man verlcibt den K unstharzen, insbesondere 
den Phenolfonnaldehydkondensations-Prodd., Celluloscderiw. ein, gegebenenfalls in An- 
wesonheit yon Fiillstoffen, P igm enten, W eichmachungsm itteln. (F. P. 681934 vom 
18/9. 1929, ausg. 21/5. 1930. E .  P rior. 18/9. 1928.) E n g e r o f f .

Neville Chemical Co., ubert. von: Robert W. Ostermayer, Pittsburgh , Pennsyl- 
vanien, Herstellung eines Cumaron-Inden-Harzes aus einem Steinkohlenteerdestillat 
m it m ehr ais 80%  Cumaron- u. Indongoh. durch Polym orisation m it H 2SO.,, SnCl* 
odor P 20 5 ais Polym erisationsm ittel in  Ggw. eines Pctroleunidestillates, wie Gasolin, 
sowie auch leichterer oder schwererer Petroleum -KW -stoffe ais Vordunnungsm ittel. 
(A. P. 1770 281 vom 20/6.1929, ausg. 8/7.1930. A. PP. 1770 282 u. 1770 283
vom 27/6. 1929. ausg. 8/7. 1930.) M . F . M u l l e r .

Bakelite Corp., V. St. A., Herstellung von Glyptalharz un ter Anwondung von
2 Toilcn Phthalsaureanhydrid u. 1 Tcil Glycerin bei ca. 205° u. durch Nacherhitzen 
bei 180— 190° u. darun ter je nach der Dicke u. H artę  der Stuckc. (F. P. 683 258 
vom 14/10. 1929, ausg. 10/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, F rank 
reich, Herstellung eines Kunstharzes a u f Glyptalharzbasis. (F. P. 680 449 vom 14/8.
1929, ausg. 29/4. 1930. A. Prior. 22/8. 1928. — C. 1930.1.135 [E. P . 317 797].) M .F.M u.

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, F ran k 
reich, Herstellung von Kunstharzen aul Glyptalbasis un ter Zusatz von Terpenverbb., 
wio Borneol, Gfuttaperclia, Camphersaure, Pinen, Isopren, Dipenten, Ccdemholzól, 
Citroncllol, D iterpene u. a. —  Z. B. werden 24,3 Teilc Phthalsaureanhydrid, 10 Teile 
Borneol u. 5 Teile Glycerin auf 150° erhitzt. In  gleicher Weise 48,5 Teile Phthalsaure- 
anhydrid, 20 Teile Camphersaure u. 20 Teile Glycerin. (F. P. 683772 vom 23/10.
1929, ausg. 17/6. 1930. A. Prior. 27/10. 1928.) M. F . M u l l e r .

,,Silur“ Techn. & Chem. Produkte G. m. b. H., Rela Thorn und Lila Thorn,
Wien, Verfahren zur Herstellung einer harten homogenen Masse aus Hamstoff-Form- 
aldeliydkondensationsproduktcn. (Schwz. P. 137216 vom 9/4.1927, ausg. 1/3.1930.
Oo. Prior. 10/4. 1926. — C. 1928. I . 2325 [F. P . G32 52G].) M . F . M u l l e r .

Ellis-Foster Co., V. S t .  A ., Harzartige Massen zur Herstellung 1cni Uberzugen 
utul Lacken, bcstcliend aus einem Celluloseestcr u. einem synthet. H arz, das man 
durch E rhitzen yon H arz, einem mehrwertigen Alkohol u . einer n ich t harzartigen 
organ. Sauro crhalt. — Z. B. erh itz t m an 35 Teile Glycerin, 134 Teile gowohnliches 
H arz u. 31 Teile Phthalsaureanhydrid bis auf 270°, wobci man das W. abdest. laBt, 
lóst das H arz in Aceton u. g ib t dor Lsg. bis zu 10—50%  Nitrocellulose oder Celluloid 
zu. An Stelle yon Phthalsaure kann m an auch Bcnzoesaure oder Weinsdure yerwenden, 
ferner konnen Farbstoffe u. W cichmachungsmittel den Massen zugesetzt werden. 
(F. P. 667 918 vom 22/1. 1929, ausg. 25/10. 1929.) S a r r e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung ton  IJarzen fu r  Lacke, 
Uberziige u. dgl. Man erhalt dorartige Harze, wonn man zu Phenolformaldehydresolon 
ais nichtfluchtiges W oichmachungsmittel ein H arz vom G lyptaltyp hinzufiigt. Diese 
Zutaten verzógorn den HartungsprozeC, der boi 100° u. geringerer Temp. ablauft, 
nicht. (Aust. P. 18760/1929 vom 6/3. 1929, ausg. 19/11. 1929.) E n g e r o f f .

Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft, Berlin, Verfahren zur Herstellung von 
Ubcrziiyen aus Emulsionen. (D. R. P. 502864 KI. 75c vom 14/8. 1927, ausg. 17/7;
1930. A. Prior. 16/8. 1926. — C. 1929. I I . 2114 [A. P. 1 724 826] General E l e c t r i c  Co.
New York.) E n g e r o f f .

John W. Cushing, Californien, iibert. von: Nicholas J. Shields, Californien, 
Lacke, insbesondere seowasserfoste zum Anstreichen von Schiffen. Man bereite t oino 
alkoh. Schellack-Lsg. u. fiigt un ter starkom  U mriiliren T erpentin  zu. In  die so er- 
haltene Em ulsion tra g t m an gelbes Quecksilberoxyd u. Eisenozyd  ein u. fiigt zu diesem 
Gemisch noch Fichtenteeról. (A. P. 1742 520 vom 3/2. 1927, ausg. 7/1. 1930.) E n g .

Johannes Scheiber, Leipzig, Herstełlnny von Lackprodukten. Man yerw endet ais 
Film bildner die bei der Yakuum dest. der Ricinolsaure oder Ricinclaidinsaure an-
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fallenden Dest.-Ruekstiinde unm itte lbar oder nach ihrer Veresterung. (E. P. 316 538 
vom 13/2. 1929, ausg. 25/9. 1929. D . P rior. 30/7. 1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Brennlacken. 
Man dispergiert die hochmolekularen F rak tionen  der Oxydationsprodd. von Paraffin  
u. ahnlichen KW -stoffwachsen in  organ. Losungsmm. u. V erdunnungsm ittel u. fiigt 
gegebenenfalls andere film bildende Stoffe hinzu, welche die Temp. des nachfolgenden 
Backprozesses aushalten. (E. P. 329 954 vom 22/11. 1928, ausg. 26/6. 1930.) E n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siem ensstadt (E rfinder: Hans Becker, 
Berlin-Charlottenburg), Herstellung ton  trocknenden Lacken. (D. R. P. 438 045 KI. 22h 
vom 21/5. 1925, ausg. 2/7. 1930. — G. 1927. I I .  1759 [F. P . 622 474].) D r e w s .

E . I. du Pont de Nemours & Co., Amerika, iibert. von: Nobel Industries Ltd., 
London, Lacke, Kunstleder, Filme  aus Celluloseestern, insbesondere aus Nitrocellulose. 
Man yerw endet ais Weichmachungsmittel einen Carboxylsaureester von A ryloxyathanol, 
z. B. f)-Phenoxyathylphthalat, f}-Methylphenoxydthyllaurat. (E. P. 314571 vom 29/3.
1928, Auszug veróff. 21/8. 1929.) E n g e r o f f .

British Australian Lead Manufacturers Proprietary Ltd., A ustralien, Nitro- 
cclluloselosungcn, gek. durch die M ityerwendung von D e riw . der J}-Oxypropionsdure 
ais Losungsm., insbesondere auch ih rer Alkyl- u. A rylester u. der A ther dieser Ester. 
(Aust. P. 19 071/1929 vom 22/3. 1929, ausg. 6/ 11 . 1929.) E n g e r o f f .

British Australian Lead Manufacturers Proprietary Ltd., A ustralien, Nitro- 
ccllulosclosunłjm und Massen, dad. gek., dafi ein oder mehrore A ther der Milchsaure- 
cster, insbesondere solche, dereń K g. zwischen 110— 190° liegt, ais Losungsm. mit- 
verwcndot werden. Beispiel: Methyl-, Athyl-, P ropylather des Athyllactates. Verwendungs- 
zweck: Spritzlacke. (Aust.P. 19072/1929 vom 22/3. 1929, ausg. 6/ 1 1 . 1929.) E n g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Jolin C. Emhardt, Amerika, 
Nifrocellulosemasse, frei von lósenden W eichmachungsm itteln, bestehend aus N itro
cellulose, einem geblasenen, halbtrocknenden pflanzlichen Ol u. einem nich t fluchtigen 
Mineralol in einer Menge von 2—5% , bezogen auf den Gesam tolinhalt. Die M. d ien t 
zur B ereitung yon Lacken u . Kunstleder. (A. P. 1737 364 yom 21/9. 1926, ausg. 
26/11. 1929.) E n g e r o f f .

American Cyanamid Co., New York, Celluloseesterlosungen zur Herslellung von 
F im issen und Lacken. Man yerw endet ais Losungsm. die E ste r von a-Oxyisofett-

T>
sauren, das sind die E ster von Sauren der allgemeinen Form el p^^>C(OH)• COOH,
in  der R j u. R a Alkylgruppen bedeuten. Insbesondere werden yerw endet die Methyl-, 
Butyl-, Amylester der a-O xyisobuttersaure zusammen m it bekannten Weichmachungs- 
u. Verdunnungsm itteln. (E. P. 312 469 vom 4/5. 1928, ausg. 20/ 6. 1929.) E n g e r o f f .

Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft, Berlin, Verfahren zur Herslellung eines 
sahen, festhaftenden Lackiiberzuges au f Metali durch Aufbringen einer Harzschicht 
u. nach ih r einer Celluloselackschicht, 1 . dad. gek., daB ais H arzschicht ein an  sich 
bekanntes K unstharz aus mehrwertigen Alkoholen u. mehrbasigen Sauren aufgebracht 
wird, welches anschlieBend gehartet wird. — 2. dad. gek., daB der erste Uberzug aus 
einem an sich bekannten geharteten R k.-Prod. yon Glycerin u. Phthalsdure besteht. — 
Infolge der Geruchlosigkeit des yorbeschriebenen M etallanstrichcs eignet sich dieser 
besonders fiir K uhlapp. u . andere Lebensm ittelbebalter. AuBerdem seien noch un ter 
den mannigfaltigen Verwendungsmóglichkeiten die fiir Schmuckwaren, elektr. u. 
wissenschaftliche App. u. Installationsartikel fu r den Hausgebrauch hervorgehoben. 
(D. R. P. 502 503 KI. 75 c vom 6/1. 1928, ausg. 11/7. 1930. A. Prior. 5/1. 1927.) E n g .

Imperial Chemical Industries Ltd., George Parker Davies und William 
Job Jenkins, England, Herstellung von tvdfSrirjen Cellidosederivatemulsicmen unter 
Vcrwendung bostim m ter Losungsmm. u. geeigneter Emulgierungsmittel. Ais Losungs- 
m itte l sind nam haft gem acht: Methylcyclohexanon, Cychliexanolacetat, Butylpropionat, 
ais Em ulgierungsmittel: Seife, oder fiir pigm entierte Prodd., Gelatine oder Casein. 
Man kann diesen Emulgierungsm itteln auch Dispergierungsmittel wie Saponin, sulfo- 
niertes Bicinusol, n itriertes Ricinusól oder Salze der Alginsdure zufiigen. Die Verf.- 
Prodd. werden yerwendet ais Lacke, Anstrichmittel jeder A rt. (E. P. 328 934 vom 
25/10. 1928, ausg. 5/6. 1930.) E n g e r o f f .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Auftragen von Celluloseesterlackcn, 
auf Metallflachen, dad. gek., daB m an die zu behandelnde Oberflache m it einem Grundier- 
lack uberzieht, der ein Phenolformaldehydresol u. ein H arz vom G lyptaltyp enthalt. 
(Aust. P. 18 759/1929 vom 6/3. 1929, ausg. 8/10. 1929.) E n g e r o f f .
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Walther Knorrich, Berlin-Friedenau, Ęerfahren zur Ilerstellung ron hochwertigcn 
Lackierungen oder Politurcn durch Aufbringen mehrerer Schichlen ron Celluloseester- 
harzlacken gleicher Gesamtkonz., 1. dad. gek., dafl bei allen diesen Lacken das Ver- 
baltnis zwischen. Cełluloscester oinerseits, H arzkorper andererseits konstan t gehalten 
u. die Viscositat des Celluloseprod. von Schicht zu Schicht gesteigert w ird. — 2. dad. 
gek., daB einzelne oder sam tlichc Filmachichten durch Einverleibung gecigneter Pig- 
rnente usw. in  an sich bekannter Weise zu Farbfilm en ausgebildet werden. (D. R. P.
503 123 KJ. 75c vom 2/7. 1926, ausg. 18/7. 1930.) E n g e r o f f .

W. T. Branscombe und R . C. L. Eveleigli, London, F im is, bestehend aus
30 Teilen geblasenem Leinol u . 1—2 Teilen S oder SC1„. Nach dem Verriihren werden 
zwecks Verhinderung einer Koagulierung 40 Teile Leinol odor eines trocknenden Óles 
oder 60 Teile eines Gemisches eines Lackes u. Harzcs zugesetzt. (E. P. 283 998 vom 
24/7. 1926, ausg. 23/2. 1928.) M . F. M u l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
W. F. Zimmerli, Was ist Vulkanisation1 Um das Ergebnis der V ulkanisation 

zu erklaren, geniigt n iebt die Feststellung, daB eino S-Kautschukverb. entsteht. Die 
Vorgange sind eher m it einer Gcl-Bldg. zu vergleichon, u. V£. sieht die Besehleuniger 
n ich t nu r ais K atalysatoren, sondern auch ais Bcforderer der G«I-Bldg. an. (India 
R ubber W orld 80. N r. 2. 76. 1929.) K r o e p e l i n .

Yutaka Toyabe und Kenji Fukunaga, Studien iiber die Beeinflussung der Kaut- 
sclmkvulkanisaiion. I . Erwdrmungskutren fiir  Bohkaulschuk. R ohkautschukproben 
wurden in einem elektr. Ofen erw arm t, u. m ittels eines Differentialthermoelemonts 
ihre Temp. m it der des Ofenraums yerglichen. Der Ofen stand  in  einem Essiccator, 
so daB die Verss. in Luft, N2, H 2 u. C 02 durchgefuhrt werden konnten. D er Temp.- 
Ansticg des Ofens orfolgte linear m it der Zeit. — Trug m an die Spannung des Thermo- 
elements gegen die Z eit auf, so erhielt m an nur in N 2 dio wegen der geringen Warme- 
leitfahigkcit des K autschuks zu erwartende Zunahme. In  den anderen Gasen erfolgt 
eine betrachtliche W armeentw. im K autschuk. (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  
[Suppl.] 32. 341 B. 1929.) K r o e p e l i n .

Yutaka Toyabe, Kenji Fukunaga und Daisaku Fukuda, Studien iiber die 
Beeinflussung der Kautschukmilkanisatiom. I I .  Besondere Eigenschaften einiger Be- 
schleunigcr. (I. vgl. vorst. Ref.) Nach der abgeiinderten Methode von T h i e s  (C. 1929.
I I .  1859) wurden vorschiedene Besehleuniger untersucht, inwieweit sie „A nbrennen“ 
hervorrufen. Dabei wurde gefunden, daB sio zu Beginn der Vulkanisation erweichend 
wirken. Die Mischungen der Zus.: 120 Tle. Pale Crepe, 170 Tle. ZnO, 7,8 Tle. S,
0,5 Tle. organ. Besehleuniger bzw. .2 Tle. PbO  oder MgO wurden 15 Min. bei 60s 
m astiziert. Andoro M astikationsbedingungen veranderten wohl die Lage, aber n ich t 
die Form  der K urven. —  An mehreren Mischungen wurde dio U bervulkanisation 
untersucht. Dio Ergebnisso von T w iS S  (O. 1922. I I . 395) wurden bestatig t auf analyt. 
Wege. (Journ . Soe. chem. Ind., Jap an  [Suppl.] 32. 343 B— 44 B. 1929.) K r o e p e l i n .

Takeji Yamazaki, Untersuchungen iiber die Alterung ron Vulkanisaten. 8. Die 
Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften des rulkanisierten Para-Kautschuks 
durch Sonnenlicht, das durch gefdrbte Glaser gefiltert ist. E in  V ulkanisat der Zus. 
92,5°/(, Fino P a ra  +  7,5%  S wurde durch L icht der W ellenlangcn 3300—4360 A  sta rk  
geschadigt; gróBere Wellenlangen wirken weniger stark . D er wirksame Bereich is t 
bei Fine P a ra  der gleiche wio bei Smoked Sheets u. Pale Crepe, doch is t P a ra  wider- 
standsfahiger. (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 32. 367 B— 68 B. 1929.) K r o e p .

Takeji Yamazaki und Karoku Okuyama, Unterszichungen iiber die Alterung 
ron Vulkanisaten. 9. OxydaXiom ron acetonextrahierten Vulkanisaten und der Zustand  
des Schwefels darin. (8. vgl. vorst. Ref.) Verschieden lango vulkanisierte Mischungen 
wurden zur Entfernung des S m it Aceton extrahiert. D ann wurden die zerkleinerten 
Proben 100 Stdn. bei 70° gehalten u. A cetonextrakt u. S bestim m t. D arauf wurden 
sie nochmals 150 Stdn. auf 70° gehalten u. die B estst. wiederholt. Nach der ersten 
A lterung sind A cetonextrakt u. S-Geh. um  so hóher, je  langer vulkanisiert war. Nach 
der zweiten A lterung is t das gleiche der Fali beim freien S, w ahrend der A cetonestrak t 
um gekchrt m it der langeren V ulkanisation abnim m t. In  den wss. Ausziigen der Proben 
findet m an H 2SO., in m it der V ulkanisationszeit steigenden Mengen. Proben, die 
auBer K autschuk  u. S noch Besehleuniger +  ZnO enthielten, gaben dasselbe Bild, 
nur war die Zers. geringer. — W urde die E rhitzung un ter C 02 yorgenommen, fand
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kein o Zers. s ta tt . (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 32. 308 B— 70 B. 1929. 
Osaka, Japan , Sumitomo Eleetr. W ire and  Cablo W orks, L td .) K r o e p e l i n .

Ernst Schlenker, Stearin ais Rohstoff der Gummiinduslrie. Uborblick iiber dio 
wesentliclien Eigg. der Stearinsiiure, dio seit einigen Jah rcn  Eingang in die K autschuk- 
jndustrio gefunden hat, wo sie sich ais wertvolles H ilfsm ittel bei der V ułkanisation 
crwiesen ha t. Die Verbesserung des Vulkanisationsprozesscs u. des Vulkanisats diirfto 
wohl in erster Linio auf der Bldg. von Metall-(Zink-)Seifen beruhen. Analog yerhiilt sich 
die Ólsaure, dio jedoch im Y ulkanisat unangenehmc Nebenwrkgg. (,,Ausbliihen“ ) ent- 
w ickelt u. dahcr fiir p rak t. Zwecke n ich t in B etrach t komm t. Die Anfordcrungen, die 
an  eine fiir dio K autschukindustrie gu t venvendbare Stearinsaure zu s teilen sind, 
beschriinken sich in  den meisten Fallen auf den T iter, der evtl. in  Verbindung m it der 
Best. der freien Fcttsiiuren fiir dio Beurtcilung ausreichcnd ist. (Gummi-Ztg. 44. 
1048— 49. 14/2. 1930.) F r o m a n d i .

K. D. P . Ltd., London, iibert. yon: Stutchbury Mervyn Stanley, London, 
Kautschukemulśionen. (Ung. P. 95 674 vom 16/12. 1925, ausg. 2/12. 1929. D. Prior. 
29/10. 1925. Zus. zu Ung. P. 93 162. — C. 1927.1. 193. [E. P . 250 639].) G. K o n ig .

Rubber Latex Research Corp., ubcrt. von: William B. Wescott, M assachusetts, 
Konzentrieren ton Kautschukmilch. Man T e r s e t z t  K autschukm ilch m it 5— 15%  Hamo
globin in  Lsg. u. kann entspreehend zu einer Pasto oder bei hoherem Hiimoglobin- 
zusatz durch Zcrstaubung zu eineni rcversiblen Pulver trocknon. Die Trockenluft 
muB einen bestim m ten Feuchtigkeitsgch. haben. Man kann auch in der Zentrifugo 
das Latexserum  durch Hśimoglobinlsg. e r s e tz e n .  S ta t t  Hamoglobin kann m an auch 
Mcthamoglobin ver\venden. W ill m an im Endprod. H artkau tschuk  herstellcn, so setzt 
man 15—25% , fiir asbesthaltiges Isolierm aterial etw a 30%  Hamoglobin zu. (A. P. 
1762494 vom 8/7. 1927, ausg. 10/6. 1930.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., iibert. von: Walter Franken- 
burger und Christian Steigerwald, Ludwigshafen a. R h ., Kautschukahnliche Massen. 
(A. P. 1 756 943 vom 5/7. 1928, ausg. 6/5. 1930. D. P rior. 23/7. 1927. — C. 1929.
I I .  2386 [F . P . 656049].) F r a n z .

Delano Land Co., iibert. von: Norris Goodwin, Californien, Rufi fu r  Kautschuk- 
mischungen. Man ste llt dio sog. „Goodwinkohlo" her durch E rhitzen von KW -stoffgas 
oder -dampf auf Tempp. iiber etw a 700° in  Ggw. von Luft, die zur T o l l s t a n d i g e n  Vcr- 
brennung nicht ausreicht. Der RuB laBt sich gu t lagern u. verschicken, ist n icht aktivier- 
bar u. h a t geringes Adsorptionsvermógen, d. h. m an braucht 30—40%  weniger Bo- 
schleuniger beim Vulkanisiercn gegeniiber gewóhnlichem RuB, g ib t eine flacho 
Vulkanisicrkurve, so daB ein t)bervulkanisicrcn leicht vermieden werden kann, seine 
versteifende W rkg. auf K autschukm ischungen is t der von gewóhnlichcm RuB um ein 
Mehrfaches uberlegen u. m acht dioselbon gu t vcrarbcitungsfahig. (A. P. 1758151  
vom 10/3. 1924, ausg. 13/5. 1930.) P a n k ó w .

Resinous Products & Chemical Co., Delaware, iibert. von: Herman Alexander 
Bruson, Pennsylvania, Uberziige ton  Cellulosederimten a u f Kautschuk. Man yerwendet 
ais Zusatz zu den Cellulosederiw . in Mengen von z. B. 150—500%  K ondensationsprodd. 
von Glycerin u. ahnlichen Alkoholen m it solehen Sauren, wic Adipin-, Pimelin-, 
Suberin-, Azelain- u. Sebacinsiiure, event. zusammen m it anderen Weichmachungs- 
m itteln, u. erhalt festhaftendc tiberziige auf K autsehuk. Man kann auch Film e von 
Nitrocellulose m ittels dieser K ondensationsprodd. auf K autechuk aufkleben. (A. P. 
1761814 T o m  5/3. 1929, ausg. 3/6. 1930.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfu rt a. M., Ldsungsviittel fi ir  Kautsehuk, 
Cellulosederivate, Harze, Ule, Wachse, Bitumen u. dgl. Man vcrwendet die fl. KW -stoffe, 
dio bei der therm . Zers. von Braunkohlo, Tecr oder Mineralolen durch Abkiihlung, 
Adsorption oder Kompression aus den Crackgasen erhalten wei'den. — Man lost 1 Teil 
K autsehuk u. 4 Teile Athylcelluloso in  100 Teilen einer zwischen 70 u. 110° sd. Ól- 
fraktion, die m an durch Komprimieren aus den Braunkolilecrackgascu orhalt. (F. P. 
682 540 T o m  1/10. 1929, ausg. 28/5. 1930. D. Prior. 28/11. 1928.) P a n k ó w .

Xm . Atherische Ole; Riechstoffe.
Georges Genin, Die Adipinsaure und ihre Deriiate. (Ygl. C. 1930- L 773.) 

Durch Oxydation von Cyclohe.xaiwl m it K M n04 in alkal. Lsg. wird techn. Adipinsaure, 
aus Mcthylcyclohezanol Methyladipinsaure gewonnen. Die E ster dieser Sauren haben
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in  der Parfiinieric Bedeutung ais Fixatoure erlangt, ilire Verwendung is t durch D. R. P. 
373219, C. 1923. IV. 152 geschiitzt. Beschreibung der D arst. (Rev. Parfum erie 9. 
159—61. M ai/Juni 1929.) E l l m e r .

Schimmel &  Co., Citronellalhydrat. E in  M uster w ar m it 15—20°/o Benzyl- 
benzoat verschnitten. (Ber. Schimmel 1930. 114.) E ll m e r .

Schimmel & Co., Phdlandren. Aus dem 01 yon Eucalyptus dives wurdo durch 
sorgfaltige Dest. eine Phellandrenhaktion  (D .15 0,8449) crhalten, wolche ais hochsten 
W ert [a]n16 =  — 140,41° zeigte. An einer F rak tion  K p .13 60,5—61° aus Bitterfcncheldl 
wurde festgostellt [a]n 15 =  +115,00°. (Ber. Schimmel 1930. 165.) E llm er .

Schimmel & Co., Baldriandl. Dio geringe Drehung (aD =  — 9° 31’) eines Handels- 
ols, sowie der auffallende Geruch des acetylierten Ols nach T erpinylacctat deutete auf 
Verfalschung. E s lag Vcrfiilschung m it einer ierytwcoZhaltigen Cajnphcrólh:aktion vor. 
(Ber. Schimmel 1930. 4.) E llm er .

Schimmel & Co., Cassiaól. Ais Vcrfalschungsmittel wurdo in Handelsolen 
aufgefunden: Phthalsćiureesłcr, Petroleum, kunstlidier Zimtaldehyd. (Ber. Schimmel 
1930. 13.) E llm er .

Schimmel & Co., Cilronelłol, Ja ta . E in billiges Ol von Gesamtgeraniolgeh. 
50,9°/„warmit(7amp/(eroZ/Vai-<toH.o. dgl. yorfiilscht. (Ber. Schimmel 1930.19.) E l lm er .

Schimmel & Co., Gingergrasol. In  einem Handclsol wurdo Citronellol ais Ver- 
fiilschungsmittel festgostellt. (Bor. Schimmel 1930. 46.) E llm er .

Schimmel &  Co., Karinthumpaol. Eino aus C o c h  i n  stammendo Probo des 
iith. Ols der M alałar Cat M in i (Nepeta malabarica L .) von hellbrauner Farbo u. auf- 
dringlichcm Geruch, D .15 0,9072; a D =  —45° 49'; m r°  =  1,473 97; SZ. 2,2; EZ. 22,4 =  
7,8%  E ster; 1. in 0,2 Voll. u. m ehr 90%ig. A., cn th ielt ca. 7%  Aldehydc (dem Geruch 
nach Citral u. Fettaldchyd) u. ca. 6%  iPhenole. (Ber. Schimmel 1930. 95.) E llm er .

Schimmel & Co., Lavendelól. Ais Verfalschungsmittel fur Lavendelól wurden 
festgestellt: Terpinylacctat, Benzoesaurecsler (wahrscheinlich Benzylbcnzoat). (Ber. 
Schimmel 1930. 51—52.) E llm er .

Schimmel & Co., Majoranol. Dio von denen des normalen Ols abweiclienden 
K onstanten  u. der Gcruch eines Handolsóls deuteten darauf hin, das offenbar ein 
D estillat von Thym us mastićhina L . (in Spanien „W aldm ajoran“ genannt) vorlag. 
(Ber. Schimmel 1930. 55.) E l lm er .

Schimmel & Co., Mandarinenblatteról. Zwoi auf J  a m a i c a gewonneno Olo 
waren dem Petitgrainól gcruclilich unterlegen. D .15 0,9650 u. 1,0537; an  =  + 11° 34' 
u. + 4 °  15'; nn20 =  1,517 36 u. 1,550 73; SZ. 0,4 u. 0,8; EZ. 162,4 u. 259,9; 1. in  1,9 Voll. 
u. in 0,6 Voll. 90%ig. A .; E . —7,2° u. +5,7°. Goh. an  Methylanthranilsauremethylesler 
ca. 47,9 u. 76,5%. (Ber. Schimmel 1930. 55.) E l lm er .

Schimmel & Co., Terpentinól von Pinus Je.ffre.yi. Aus dcm Terpentin von 
P inus Jeffrejd M urray w'urdon durch W .-Dampfdost. 8,8%  Ol crhalten; D .15 0,7016; 
an =  —0° 9 '; n D-° =  1,394 20; SZ. 0; EZ. 2,8; EZ. nach Acetylicrung 4,7; 1. in  6 Voll. 
u. m ehr 90%ig. A. K p .T56 98— 100“ (38% ); 100— 102° (34% ); 102—105° (11% ); 
105— 120° (6% ); R uckstand 11%. (Ber. Schimmel 1930. 88.) E l lm er .

Virgilio Massera, Atherisches Ol der Samen der Weiptanne. Die Samen enthalten
1,8%  ath . 01, D .15 0,8568, a D20 =  — 82 ° 30', n „2° =  1,4742, SZ. 0,429, EZ. 5,103, E ster 
(ais B om ylacetat) 1,786%, Acetyl-EZ. 8,342, Totalalkohol (ais Ci0H 18O) 2,31% . 
Loslichkeit in 9 Teilen A. von 90°. Dio Aldehydprobe m it ScHlFFschen Roagens ergab 
nach x/ l  Stde. leichte Blaufarbung, Phenolprobo ncgativ. D as Ol besteht nach nilher 
angegebenem Verf. untersucht, zum groCten Teile aus l-L im m en, kleine Mengen Sesqui- 
lerpcn (Cadinen?) u. Spuren Bomeol, teils frei, teils ais Ester. (Boli. chim. farmac. 69. 
451— 55. 15/6. 1930. Mailand.) Gr im m e .

Schimmel & Co., 01 von Calamintha Nepeta. E in  Ol aus M e s s i n a  ha tte  gelbe 
Farbę, schwach poleiartigen Geruch u. D .15 0,9374; an  =  +19° 21'; no20 — 1,482 09; 
SZ. 3,7; EZ. 14,0; EZ. nach A cetylicrung 55,1; 1. in 2 Voli. 70%ig. A .; Pulegongeh. 
(N atrium sulfitm ethode) 55%. (Ber. Schimmel 1930. 7.) E llm er .

S chim m el & Co., Ol von Eucalyptus dives. Die lcichtest sd. Anteile aus 1 kg 
allererstem D estillat yon etwa 500 kg Ol (20 g K p. 108— 127°; 25 g K p. 127—140°;
20 g 140— 152°) wurden analysiert (vgl. C. 1928. I I . 2077). E s wurden gefunden: 
Furfurol; n-Valeraldchyd (Semicarbazon F . 81°); Terpinenol-4 (isoliert iiber den Bor- 
saureester); Terpen, ident. m it im span. Thymusol gefundenem (Kp. 155— 156°; Nitrol- 
benzylamin F. 107—108°; N itrolpiperidid F . 194— 195°). Diese Terperefraktion, 
K p. 155— 159°; D .15 0,8410; aD =  —S° 16', licB sich in  F raktionen an  =  + 10° 38' bis
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an  =  —54° 27' zerlegen, von dcnen die stark  linksdrehenden aus Phellandren bestanden. 
Phcllandren; Gamphen (Ubcrfiihrung in Isoborneol F. 208°); p-Cymol (O xydation zu 
p-Oxyisopropylbenzoesiiuro F . 155—156°); Dipenten (D ihydrochlorid F. 52°; Telra- 
bromid, verm utlich limonentelrabromidhaltig, F . 120—121°); y-Tcrpinen (D .16 0,8660; 
ctD =  —16° 34'; T crpinenerythrit F . 235—236°; D ihydrochlorid F. 50—51°). (Bor. 
Schimmel 1930. 41.) ________  E tL M E R .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frank fu rt a. M. (Erfinder: Angelo Knorr, 
Berlin, und Albert WeiCenborn, Potsdam ), Ilerstellung ron Riedistoffen. Zu den 
Reff. nach F. F . 655 958; C. 1929. I I . 351, E . P . 293 703; C. 1930.1. 3253, Schwz. P .P . 
135 924— 135 928; C. 1930. I . 3620 u. Schwz. P . 137 386; C. 1930. I I .  482 is t nach- 
zutragen, daB das Diisopropylaeetophenon eino un ter 13 mm D ruck bei 145— 150° sd., 
nach MoscJiusIcorneról ricchende, farblose, ólige F l. ist. (D. R. P. 502 333 KI. 12o 
vom 8/7. 1927, ausg. 10/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. E rfinder: Angelo Knorr, 
Berlin, und Albert WeiSSenborn, Potsdam ), Verfahren zur Ilerstellung ron Riedistoff- 
mischungen, gek. durch die Verwendung von 2l -Oxo-2?-alkylbutylcyclohexan odor seinen 
K ernsubstitutionsprodd. (D. R. P. 501627 K I. 23a vom 19/6. 1929, ausg. 17/7. 
1930.) ________________ E n g e r o f f .

[russ.] Jewgieni Wladimirowitsch Wulf, Atherische Ole liefernde Pflanzen. Leningrad:
Wissenschaftl. Chemisch-Technischer Verlag 1930. (124 S.) Rbl. 2.60.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
F . W. Zerban, Die Polarisation der Rohzucker. Vf. te ilt die Polarisationswerte 

verschiedener Rohzucker in bezug auf ihrc H erkunft m it. Die hóchsten Polarisationen 
lieferten die von den Philippinen m it 96,75 bis 96,85. Ais niedrigste W erte haben 
solche zwischen 90,0 u. 95,0 zu gelten, die Muscovado- u. Melassezucker ergaben, 
weshalb Muscovadozucker neuerdings in  Abnahme gekommen ist. (Facts about Sugar 
25. 438—40. 3/5. 1930. New York, Zucker-Handels-Lab.) F r i e s e .

J. Zamaron, Versuche der physilcalisdi-chemischen Klarung der Zuckererzeugnisse 
m it aktirierten K ohlm , bei Ge.geniva.rt ron S 0 2 und  P 20 5. Dio kombiniorto Anwendung 
der schwefligęn Saure oder Phosphorsaure m it der unm ittelbaren Einw. von aktiv ierten  
Kohlen gesta tte t eine bessere Ausnutzung der A ktivkohle auf dio Sirupo u. alle anderen 
Zuckererzeugnisse. E s werden dadurch eine groBe Verminderung der V iscositat u. 
eine starkę, bleibendo Entfarbung erzielt. (Buli. Assoc. Chimistcs Sucr. D ist. 47. 
259—63. Ju n i 1930.) F r i e s e .

J. Zamaron, Beitrag zum  Studium, der Verdampfung ron Am m oniak bei der Saft- 
eindampfung. Bei einer Safteindam pfung von rund  16 kg pro Sekundo gehen etw a 
4,70 g N H 3 verloren, das sind 382 kg auf 1000 Tonnen Ruben, doch is t dieser W ert 
n ich t konstant, je  nach der verarbeiteten Riibensorte. U nter U m standen wiirde es 
sich lohnen, diesen N H 3 in  Form  von Ammonsulfat wiederzugewinnen. Vf. ste llt weiter
hin einige techn. Betrachtungen iiber die hierbei in Anwendung zu bringenden A pparate 
an. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. D ist. 47. 252—54. Ju n i 1930.) F r i e s e .

J. A. Pickard, Eine neue Entwicklung der Filtration. D er vor 2 Jah rcn  bei der 
Bier-, W.- u. W einfiltration erfolgreich eingefiihrte App. is t fiir die Zuekersaftfiltration 
stark  modifiziert worden. E r  eignet sich fiir alle Falle, in denen weitgehendo K larung 
benotigt wird. D as M eta-Filter fiir Zucker is t ais rotierender Trommelapp. ausgestaltet 
worden fiir langsamo Umdrehungsgeschwindigkeiten. F iir die F iltra tion  w ird kein 
F iltertuch  gebraucht. M eta-F ilter sind auf G rund von Verss. leistungsfahiger ais Filter- 
pressen fiir den genannten Zweck. (Facts about Sugar 25. 441. 3/5. 1930.) F r i e s e .

J. Zamaron, Untersuchungen iiber andere rechtsdrehende Substanzen, ais Sacckarose 
in  Ruben der Ernte 1929—1930. In  dieser E m te  fanden sich Ruben m it einer aus- 
gesprochenen R otfarbung auf der Oberflache, sowohl ganz, halb oder nu r ł/3 gefarbte. 
Bei der V erarbeitung ging die R otfarbung fast durch alle Arbeitsgango, so daB eine 
Polarisation ohne Yerwendung von Tierkohle unmoglich war. Es lioG sich bei solchen 
Rubon feststellen, daB die R echtsdrehung der Zuckersafte etwas erhoht war, offen- 
sichtlich infolge der Anwesenheit anderer rechtsdrehender Substanzen ais Saccharose. 
Die gleiche Erscheinung is t auch von einer span. R iibenernte bekannt gewordon. Vf. 
hegt die Yermutung, daB bei der genannten Erscheinung die die Ruben rotfiirbendcn
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Stoffe eine gewisso RoIIe mitspielen kónnen, u. daB dieso auch einen EinfluB unter 
Umstanden auf eine beobacktete vcrm inderte K rystallbldg. des Zuekers bei der Ein- 
dampfung, sowie eine Verzogerung der K rystallisation haben kónnen. (Buli. Assoc. 
Chimistes Sucr. Dist. 47. 247—51. Ju n i 1930.) F r i e .s e .

P. Kiihle, Die GróPe der Kontraktion in  unreinen Zuckcrlósungcn und ilir E inftuP  
auf den Unterschied zwischen wahrem und scheinbarem Quolienten. (Vgl. C. 1930.
II . 1003.) Der U nterschied zwischen dcm wahren u. sclieinbaren Quotienten, der 
darauf beruht, daB die Brixbest. einen anderen Trockensubstanzwert liefert, ais dem 
wirklichen entspricht, erklilrt sich dadurch, daB der scheinbare hohere Trockengeh. 
eine Folgę der K ontraktion  ist. J e  diinner eine Zuckerlsg. ist, um so niedriger is t 
der scheinbare Q uotient dorselben. Bei einem Trockengeh. von 100% is t der schein
bare Q uotient gleich dem wahren; bei unendlicher Verdunnung wird die Differenz 
zwischen beiden unendlich groB. Will man den wahren (Juotienten erhalten, so muB 
m an den scheinbaren m it dem F aktor multiplizieren, der sich aus dem Quotienten 
aus der scheinbaren u. wahren Trookensubstanz ergibt. Jedem  Brixgeh. u. jedem 
scheinbaren Quotienten gehórt ein anderer Fak to r (Koeffizient) zu. N ieht das ver- 
anderte spezif. Gew. des durch den Nichtzuckergeh. verunreinigten Zuekers is t die 
Ursache des hoheren spezif. Gew. der Lsgg., sondern d ie  groBere K ontraktion  tauscht 
nur ein groBeres spezif. Gew. der Trockensubstanz vor. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 762 
b is 764. 21/6. 1930. Zuckerfabrik Waghausel.) T a e g e n e r .

H. F. Hadfield, GesamUjchalt an Fasersloff in  Prozenten des Zuckcrrohrs. Der 
Gesamtgeh. des rein geputzten Zuckerrohrs an Faserstoff wird vom Vf. zu 10, 16% 
des Rohprod. angegeben, w ahrend das beim A usputzen abfallende Gemisch von 
B lattern , Spitzen, Schmutz, angefressenem oder verdorbenem Rohr, abgestorbenen 
Teilen 2 ,4%  an  Faserstoff ergab. Yf. beschreibt w citer sein gegen friiher vervoll- 
kommnetes Verf. des Auslaugens zum Zwecke genauerer Analyse un ter Verwendung 
von a-N aphthol zur Erkennung volliger Entfernung des Zuekers. (Faets about Sugar 24. 
976. 12/10. 1929.) F r i e s e .

G. Kessel, Gcwinnung von Lactose a m  entrahmter M ilch. K urze Beschreibung 
des in Am erika gebrauchlichen u. von F . P . N A B E N H A U E R  beschriebencn Verf. Die 
Molkę wird m it Ca(OH )2 auf ph  =  6,2 gebracht, gekocht, vom Albumin befreit u. 
dann nach Eindam pfen in V akuum pfannen auf 20° Be nach nochmaliger F iltra tion  
auf 40— 45° auskrystallisieren gelassen. D er gelbe Rohzucker kann m ittels Kohle 
oder durch Behandlung der Lsg. m it H 3P 0 4 +  C a(0H )2 nachcinander gcrcinigt werden. 
Dio Ausbeute an Rohlactose betrag t etw a 2,5%  der Molkę (1/ i der vorhandenen Menge). 
Bei der Reinigung gehen etw a 10%  verloren. (Chem.-Teehn. Rdsch. 45. 663— fil. 
22/7. 1930. Berlin-Kópcniek.) G r o s z f e l d .

Hayward G. Hill, Die Vcrdiinnung in  ihrer Beziehung zur rergleichenden Reinheits- 
bestimmung bei der Analyse von Produklen der Zuckerfabrikation. D ie B Rix-G rade 
ergeben bei noch unreinen Zuckerlsgg. infolge der Ggw. von N ichtzucker m it hoherer D. 
ais Rohrzucker eine hohere Errechnung der Gesamttrockenmasse ais tatsachlich vor- 
handen ist. Vf. g ib t Anleitung zur Erzielung vergleichbarer R esultate m ittels B r i x - 
Densim eter durch passendo Verdiinnung. (Facts about Sugar 25. 568—71. Ju n i 
1930.) ___________________  F r i e s e .

Claus August Spreckels, Frankreidh, und William Kathol, Verfahrcn und  
Apparatur zum  Reinigcn von Krystallzucker. In  einem stehenden zylindr. Behalter, 
der durch Langskamm ern m it Siebwanden un te rte ilt is t, w ird durch den zwischen 
den Siebwanden lagernden Zucker ein kraftiger Strom  D ruckluft geleitet, der die an- 
haftenden Verunreinigungen, wio S taub etc., fortfiihrt. An H and mehrerer Zeichnungen 
ist die A pparatur u. ihre W irkungsweise beschrieben. (F. P. 681923 vom 18/9. 1929, 
ausg. 21/5. 1930.) M . F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
W. Windisch, P. Kolbach und E. Schild, Uber den E in flu ji von Bewegung und  

Temperatur au f Saurebildung und Stickstoffassimilation bei der Gdrung. Schon eine 
geringe Anderung der Versuehsanordnung, wie einmaliges tagliches Um schiitteln der 
Garkolben, bew irkt groBe U nterschiede (Zunahmen) in  Saurebldg. u. N-Assimilation. 
Die E strak tabnahm e erfolgt fiir Bottichgarung bei 6,5° ebenso rasch wie im Liter- 
kolben m it 500 ccm Wiirze bei 9°. Auch Saurebldg. u. N-Assimilation stim m ten an-
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genahcrt iibcrcin. Die Yerss. zoigten, daB bei Zimmertempp. die wirkliche Saurebldg. 
u. N-Assimilation n icht bestim m t werden konnen, weil Autolyseprodd. den wahren 
Sachverhalt verdecken. Die NH.,-Salze der W urze zeigen eine m ittlere Assimilierbar- 
keit. E rhohte N-Assimilation erhoht un ter sonst gleichen Bedingungen auch die Saurc- 
bldg. Im  Verlaufe der Garung geht der N H 4-G ehalt durch ein Minimum um dann wieder 
anzusteigen. Hóhere Temp. begiinstigt die N H 3-Bldg., voraussichtlich eine Folgę der 
Autolyse. W ahrend der B ottichgarung wird das Minimum n ich t iiberschritten, es t r i t t  
noch keine N H 3-Bldg. auf. Im  allgemeinen beobachtet m an gegen Ende der Garung 
eine Saureabnahm e, begiinstigt durch hohe T em pp.; auf dem B ottich wurde aber diese 
Stufe des Saureruckgangcs noch nicht erreicht. (W chschr. Brauerei 4 7 . 327— 31. 337 bis 
401. 26/7. 1930. Berlin, In s t. f. Garungsgewerbe.) G r o SZFELD.

Fritz Kutter, Uber Bonitierung, Geldwertsbcrechmmg und Brauwert. I. M itt. 
Die Best. des Brauw crtes von Gcrste u. Malz soli ausgebaut u. der Geldwert aus dem 
B rauw ert bercchnet werden. Jede Eigenschaft der B rauw are muB kontinuierlich, 
nieh t sprunghaft wio bei den Bonitierungssystemen fiir Ausstellungen iiblicli, bc- 
w ertet werden, dam it Analysenfehler n icht zu sehr ins Gewicht fallen. Zu diesem 
Zwecke muB dio Punktzahl, die fiir eine bestim m te Eigenschaft gegeben wird, nach 
einer Formel bercchnet werden, in  weicher das Analysenergebnis fiir die betreffende 
Eigenschaft ais Variable vorkom mt. -— Den objektiven Bewertungsmomenten soli 
eine gróBere Bedeutung (hohere Punktzahl) zukommen ais den subjektiven. (Wchschr. 
Brauerei 47. 225—27. 17/5. 1930.) K o l b a c h .

Fritz Kutter, Die Bewertung der Analysenergebnisse ais Grundlage der Brauwerts- 
berechnung. I I . M itt. (I. vgl. Yorst. Ref.) Die bei der Handelsanalyse yon Gerste 
u. Malz am  haufigsten angewandten U nters.-M ethodenfw urden expcrimentell iiber- 
priift u. die Fehlergrenzen erm itte lt u. diskutiert. Es wird gezeigt, wie aus den Er- 
gebnissen der Bestst., m it Hilfe von Form eln bzw. Tabellen oder Diagrajnmen, der 
Brauw ert (dic Punktzahl) fiir jedo der untersuchten Eigg. erhalten werden kann. 
Im  einzelnen werden Bewertungsvorschlage gem aeht fiir: W. u. E xtraktgeh., EiweiG- 
geh., K ornsortierung, Keim fahigkeit der Gerste, B lattkeim lange beim Malz, Auf- 
lósung des Mehlkórpers beim Malz, 1000-Korngewicht u. fremde Beimischungcn. 
(W chschr. Brauerei 4 7 . 237—41. 245—49. 261— 65. 273—79. 283—85. 297—300. 
28/6.1930.) K o l b a c h . -

Fritz Kutter, Uber den Brauwert von Gerste und Malz. I I I .  M itt. (I I. vgl. Y o r s t .  
Ref.) An H and von Analysen, die der einschliigigen L itera tu r entnom men sind, be- 
rechnet Yf. m it den in der I I .  M itt. aufgestellten Form eln den B rauw ert von 141 Gerstcn 
u. 179 Malzen. Dabei ergibt sich der B rauw ert (Punktzahl) der Gerste aus der Summę 
der Punktzahlen fiir W ., E x trak t, EiweiB, Sortierung u. 1000-Korngewicht u. der 
des Malzes aus den Punktzahlen fiir W., E x trak t, Sortierung, B lattkeim entw . u. 
Auflósung. Die M ittelwerte fiir geringe, n. u. vorziigliche W are sind nach dem 
H aufigkeitsprinzip (vgl. C. 1 9 2 8 . I . 1725) errechnct. F iir die E rm ittlung des Brau- 
wertes auf Grund von erweiterten Analysen werden ebenfalls Beispiele gegeben. 
SchlieBlich wird die Berechnung des Geldwertes aus dem B rauw ert skizziert. (Wchschr. 
Brauerei 4 7 . 309—14. 321—24. 12/7. 1930.) K o l b a c h .

Władimir Revos und Nicolas Terakopow, Frankreich, Herstellung von Garungs- 
erzeugnissen u n te r Verwendung von Garerregern, dereń Protoplasm a durch eine zeit- 
weilige Anasthesie abgetótet worden is t. Z. B. werden Hefen, Pilze etc. 24 Stdn. der 
Einw. einer 5% ig. CHC13-Lsg. in A. unterworfen. Nach dem Passieren einer F iltcr- 
presse w ird der E x trak t durch cin groBporiges Papier filtrie rt, um die abgestorbcncn 
Protoplasmazellen etc. abzutrennen. Das F il tra t wird cingedickt u. in abgeschlosscnen 
B chaltern aufbew ahrt. (F. P. 6 8 3 2 9 4  vom 15/10. 1929, ausg. 10/6. 1930.) M. F . Mil.

Novadel Process Corp., Buffalo, New York, iibert. von: Johannes van Loon, 
D eventer, H olland, Verbesscnmg ron Gdrungsprozessen. (Can. P. 2 7 5  6 7 9  vom 20/2.
1926, ausg. 22/11. 1927. —  C. 1 9 2 7 - I . 660 [F. P. 611 663]). M. F . M u l l e r .

Anheuser-Busch, Inc., iibert. von: George S. Bratton, St. Louis, Missouri, 
Ziichtung ron Hefe zuniichst in einer Stammlsg., dio reich an  assimilierbaren Protcinen 
u. Nahrsalzen, aber arm  an assimilierbaren Zuckern ist. Spater w ird eine Nahrlsg., 
die die entgegengesetzten M engenverhaltnisse dieser Stoffe en thalt, zugesetzt. (A. P. 
1 7 6 7  6 4 6  T o m  6/3. 1926, ausg. 24/6. 1930.) M . F . M u l l e r .

Leonard Elion und Eduard Elion, Holland, Gewinnung ron Hefe in  einer schwach 
sauren Lsg., der dic ublichen N ahrstoffe zugesetzt sind. Die Garung w ird durch Ein-
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blasen von L uft etc. bei 22—32° geregelt. Die zu starkę Vermehrung der Hefe wird 
durch bekannte Zusiitze gehemmt. (F. P. 682 945 vom 9/10. 1929, ausg. 4/6. 1930. 
Holi. Prior. 17/10. 1928.) M. F . M u l l e r .

Aktiebolaget Basta, Stoekholm (Erfinder: G. O. W. Heijkenskjóld), H er
stellung von Hefe. (Schwed. P. 64 498 vom 28/3. 1925, ausg. 31/1. 1928. — C. 1927-
I. 2780 [F. P . G14 037].) M. F . M u l l e r .

ciemens Langemeyer, D eutschland, Herstellung von haltbarer Prefihefe durch 
Zusatz einer geringen Menge von K-Salzen u. EiweiBstoffen. (F. P. 683 560 vom 
19/10. 1929, ausg. 13/G. 19.30. D. P rior. 24/10. 1928.) M . F. M u l l e r .

Soc. Franęaise des Produits Alimentaires Azotśs, P aris, Behandeln von Hefe. 
(Diin. P. 37 979 vom 19/11. 1924, ausg. 26/9. 1927. F . P rio r. 20/11. 1923. — C. 1925. 
I . 2419 [E. P . 225228].) D r e w s .

American Solyents & Chemical Corp., New York, iibert. von: Russell B. Cro- 
well, Agnew, Cal., Oewinnung von wasserfreiem Alkohol aus verd. A. durch Zusatz 
von Bzn., u. zwar hochstens 9,5 Teile Bzn. auf die W.-Menge berechnet u. durch 
azeotrop. D est. D abei geh t zuniichst ein ternares Gemisch von Bzn., A. u. W . iiber, 
die sich in  Scliichten trennon. Dio Bzn.-Schicht w ird in die Dest.-Blase zuriickgoleitet. 
Sobald alles W . iibergegangen ist, geht ein biniires Gemisch von Bzn. u. A. iiber. (A. P.
1761779 Tom 9/12. 1926, ausg. 3/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

Soc. Ricard, Allenet & Cie., Melle, Frankroich (E rfinder: E. Ricard), Her
stellung von absolutem Alkohol. (Schwed. P. 64 613 Tom 4/4. 1924, ausg. 21/2. 1928. 
Belg. Prior. 7/6. 1923. — C. 1924. I I .  2208 [E. P . 217 172].) M. F . M u l l e r .

Josef Awaloff, Berlin-Sclioneberg, Herstellungvon Trinkbranntwein. (D.R.P. 502248 
KI. 6d vom 21/1. 1926, ausg. 16/7. 1930. — C. 1929.1. 586 (F . P . 642 272].) M. F . Mu.

Hansena Akt.-Ges., Glarus, Schweiz, Verfaliren zur sterilen Herstellung von 
Bier. (D. R. P. 502 900 KI. 6b vom 19/4. 1925, ausg. 19/7. 1930. — C. 1927- I. 27S0 
[F. P . 616 207].) M. F . M u l l e r .

Aage Gusmer, W oodbridge, New Jersey, Herstellung von alkoholarmen Getrdnken 
aus alkoholreichen, insbesondere durch Garung gewonnenen Getrdnken. Der uberschiissige 
A. w ird im offenen GefiiB oder un ter Yakuum abdest. u. zwecks H altbarm achung 
wird S 0 2 oingeleitet u. gleichzeitig werden Saccharido u. W. zugegeben, um die FI. 
wieder aufzufullen u. aufzustarken. Zum SchluB wird die FI. un ter Vakuum erh itz t. 
(A. P. 1 765 667 yo n i 29/7. 1925, ausg. 24/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

Donato Cozzolino, Los Angeles, Californien, Verfahren zur Herstellung von 
schwach alkoholischen Getrdnken m it weniger ais 0 ,5%  A.-Geh. Um ein haltbar klares 
G etrank zu gowinnen, werden w ahrend des Brauprozessos Tannin u. silicium haltiger 
Ton zugesetzt, wodurch die triibenden EiweiBstoffe ausgefallt werden. (A. P. 1766 428 
vom 16/7. 1927, ausg. 24/6. 1930.) M . F . M u l l e r .

Theodore P. Avlon, Sehenectady, New York, Herstellung eines nicht alkoholischen 
Getrankes durch kalte E x trak tion  von frischen Friiehten des Johannisbrotbaum es 
(Ceratonia siliąua) m it W. etw a 1 Woche lang. (A. P. 1765 899 vom 24/3.1925, 
ausg. 24/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

Hermann Heuser, E vanston, 111., Verfahren zum  Haltbarmachen ron alkohol- 
freien oder alkoholarmen Getrdnken durch Zusatz von Tannin, z. B. von 4— 12 g Catechu- 
tannin, u. eines proteolyt. Enzyms, z. B. 0,5—3,0 g eines Enzym s (1: 3000), auf 100 L iter 
des Getrankes, das nachher von den ausgefallten EiweiBstoffen etc. ab filtrie rt w ird. 
Der Enzym zusatz verhindert eine weitere Absclieidung von EiweiBstoffen. (A. P.
1764 955 vom 13/8. 1928, ausg. 17/6. 1930.) M . F. M u l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Joachimoglu und G. Panopoulos, Der Magnesiunu/ehalt einiger Nahrungsmittel. 

Es wurden eine Reihe Volksnahrungsmittel auf ihren Geh. an M g  untersucht, wobei 
sich ergab, daB Oliven u. Rosinen auBerordentlich reich an Mg sind. Sie erscheinen 
besonders geeignet, den Mg-Bedarf des Korpera zu decken. Beispielsweise fanden Vff. 
Mg in % , berechnet ais MgCl2, in Milch 0,0428, in kleiehaltigem M ehl 0,1248, in Hammel- 
fleisch 0,0129, in  Oliven 0,1132, in Korintheni, je  nach der H erkunft, 0,0764—0,2145. 
Im  Weijiwein wurden dagegen nur 0,0037 gefunden. D as Mg befindet sich demnaeh 
hauptsachlieh in der Schale der Trauben. (Med. Welfc 3.1538.1929. Athen, Pharm akolog. 
In s t.) F r a n k .
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Otto Haltmeier, Der Aschengehalt von Oetreide und M ehl. Nach Verss. von 
VAN D E R  L e e  (Oxydo-M ittteilungen 1930, N r. 6) schw ankt in  W eizensorten der 
Aschengeh. zwischen 1,62 u. 2,22%  11 • entsprechend etw a der Aschcngeh. des daraus 
vermahlenen Mehles. D er absol. Aschengeh. des Mehles g ib t daher einen weniger guten 
MaBstab fiir den Ausmahlungsgrad ais der relative, bezogen auf den Aschengeh. des 
Kornes. Besonders die leicht zu erm ittelnde relalive Leitfahigkeit — Leitfahigkeit des 
M ehles/Leitfahigkeit des Kornes steh t zum Ausmahlungsgrad in  p rak t. ebenso brauch- 
barer Beziehung wie der parallcl laufende Aschengeh. (Ztschr. ges. Miililenwesen 7. 
51—52. Ju li 1930. F rank fu rt a. M.) G r o s z f e l d .

E. Berliner und R. Riiter, tlber den Roggenschleim. Z ur Gcwinnung des Schleimes
wurde eine 10%ig. Mehl-W.-Suspension 30 M inuten bei 27° alle 5 M inuten geschuttelt, 
dann 3 cem 15%ig. Na-W olframatlsg. u. konz. H 2S 0 4 zugegeben, bis Thym olblau 
rosa gefiirbt war. Zur Verhinderung der E nzym tatigkeit wurde in  yielen Fallen auch 
von Anfang an  m it wolframat- u. H 2S 0 4-haltigem W. angesetzt. D as F il tra t yom aus- 
gefilllten EiweiB lieferte m it 6 facher Menge CH3OH den Schleim ais weiBen, faserigen 
Nd., nach Umfiillung darin  crm itte lt: N  X 5,7 (ais Verunreinigung) 6,7% , d irek t u. 
nach Inversion reduzierendenZucker in  Spuren, Jodrk . rotbraun, an  vor Inversion —77° 
(boi anderen Proben im M ittel — 90°), nach Inversion + 7 7 °; die V iscositat des Schleimes 
in  0,2% ig. Lsg. betrug bei 20° n  =  fast 7. Log n  gegen die Schleimkonz. abgesetzt, 
bildet fast eine Gerade. D er Schleim is t n ich t yergarbar, auch nich t nach Hydrolyse, 
wodurch d irek t rcduzierende Zucker (11%  der Trockenmasse) entstehen. Tabellar. 
t)bersicht uber gefundene Zus. der wss. Ausziigc yerschiedener Roggensorten u. 
-mehle fur ungeklarte u . wie oben geklarte Lsgg. D er beste Ind icator fiir don Schleim- 
geh. der Roggenmehle is t die V iscositat der wss. wie oben geklarten E x trak te , dio 
móglicherweise auch fiir die (Jualitatsbest. der Roggenmehle yon Bedeutung is t. 
(Ztschr. ges. Miililenwesen 7. 52—57. Ju li 1930. F ran k fu rt a . M., Forschungsinst. f. 
Getreidechemie.) G r o s z f e l d .

RóBler, Kurze Erwiderung a u f Dr. Haupls Ausfiihrungen iiber das Pflanzen- 
lecithin in  Nr. 10 der Deutschen Nahrungsmittel-Rundschau. Nochmalige Stellungs- 
nahm e zu H a u p t  (ygl. C. 1930. II . 642). (D tsch. Nahrungsm ittel-Rdsoli. 1930. 
304. 26/6. Z ittau .) G r o s z f e l d .

M. A. Joslyn, Orundlagen und P razis der Haltbarmachung von Fruchten und  
Fruchtpriiserren durch Gefrierm. Besprochen werden der EinfluB von Temp., Oxy- 
dation u. Zuckerzusatz auf die H altbarkeit, Anderungen im Fruchtgewcbe beim Ein- 
frieren, die Rolle der Behalter, Verh. der einzelnen Friichte dabei. W eiter werden
prak t. Angaben fiir die Gefrierung von Fruchten, Fruchtsiiften u. Sirupen ge- 
m aeht. (F ru it P roducts Journ . Amer. V inegar Ind . 9. N r. 11. 33G— 39. Ju li 1930. 
Univ. of Califomia.) G r o s z f e l d .

F. Hirst, Die Haltbarmachung von Fruchten zur Jamherstellung. Die H a ltb a r
machung erfolgt entweder durch A btótung der Enzym e oder durch Beschriinkung 
von dereń Lebens- u. Entwicklungsbedingungen. H ierzu dienen besonders die chem. 
Sterilisierung m it S 0 2 oder das Gefrierverf., die beide kurz beschrieben werden. (Food
M anufacture 4. 224—25. 1929. Campden, Glos, Research S tation.) GROSZFELD.

Giovanni Romeo, BergamaUepektin. Frische Bergam otteschalen werden durch 
Behandlung m it lauwarmem W. yon B itterstoffen, Zucker, Sauren u. P roteinen befreit, 
dann m it sd. W. ex trahiert. Die pektinhaltige Lsg. wird im Vakuum konz., u. daraus 
das Pek tin  m it A. gefiillt. Ausbeuto 5,7%  der frischen =  20,9%  der trockenen Schale. 
Das B ergam ottepektin is t sehr ahnlich dem Orangenpektin. (Industria  chimica 5. 
720— 24. Ju n i 1930. Messina.) G r i m m e .

— , Natriumbenzoat in  Fruchtsaften. E s w ird ein O berblick iiber die staatliche 
Regelung der Zulassung des Konseryierungsm ittels, dessen U nschadlichkeit anerkannt 
is t, in N ordam erika gegeben. D er Zusatz des Salzes erfolgt zweckmaBig n ich t in  fester 
Form  durch das Spundloch, weil die Teilchen dann ungel. am Boden liegen bleiben, 
sondern nach yorheriger Lsg. in  W. gemaB naherer Angabe. (F ru it P roducts Journ . 
Amer. Vinegar Ind . 9. N r. 11. 345— 46. Ju li 1930.) GROSZFELD.

J. H. Shrader, J. H. Buchanan, Geo. W. Grim, M. J. Mack und
E. M. Pickens, Die wirksame Pasteurisierung von Eiskrem. B ericht iiber neuere 
bakteriolog. U nterss., nach denen B. coli die Pasteurisierungstem p. u n te r U m standen 
iiberleben kann u. som it ais Ind icator ungeeignet ist, w ahrend die pathogenen B. typhosus 
u. B. diphtheriae dabei sicher getotot werden. (Creamery Milk P la n t M onthly 19. 
Nr. 7.  114— 15. Ju li 1930.) ' G r o s z f e l d .
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W. J. Caulfield, Die Verwendung fertiger Scliokoladensirupe zur Herstellung von 
Schokoladeneiskrem. F iir 9 derartige Sirupe wurde im  M ittel (Schwankungen) folgende 
Zus. gefunden: Trockenmasse 61,50 (52,85— 72,26), F e tt  5,02 (1,80—8,60), S tarkę 4,57 
(S purb is 8,37), Zueker 35,61 (6,5?— 58,9), Asche 1,25 (0,65— 1,85) % • Dio Anwendung 
dieser P riiparate bedingt aber verschiedene Mangel. So is t ih r koher Zuckergeh. fiir allge- 
meine Verwendung ein Nachteil. Dio Eiskremmisohungen zeigen erhohte Gefrier- u. Fest- 
werdungs (W hipping)-Zeit u. halten  sich bei den iiblichen Verkaufsverlmltnissen weniger 
gut, auBer bei Aufbewahrung in  einem mechan. gekiihlten Gefrierraum. D er Geschmack 
war in allen Fallen sehr weehselnd u. stand  dem von Zubcreitungen aus hochwertiger 
K akao- oder Schokoladefl. nach. (Ice Cream Trade Journ . 26. N r. 7. 47— 49. Ju li 1930. 
K ansas S tate  Agr. College.) GROSZFELD.

Willy Weitzel, Die Vitamine der M ilch und ihr Verhalten gegeniiber chemischen, 
physikalischen und. tliermischen Eingriffen. K urze Besprechung des Geh. der Milch 
an Vitaminen, wobei der an  Y itam in A, By C abhangig von der A rt der E rnahrung des 
Milchspenders is t; bei t)bergang von Trockenfutterung zu G riinfutterung steig t die 
Menge. Chem., physikal. u. therin. Einfliisse wirken vor allem auf C-Vitamin schiidigend. 
D-Vitaminmangel kann durch U ltravio lettstrahlung bcseitigt werden. D er Geh. an 
E-V itam in is t ganz ungeniigend. (Ztschr. Fleiseh-, Milchhyg. 40. 389— 93. 15/6. 1930. 
Bad Diirkheim.) GROSZFELD.

Ira V. Hiscock, Der Nahrwert von M ilch und Milchprodukten. K urze, zusammen- 
fassende D arst. des Niihrwertes der Milch auf G rund der bisherigen Forschung, be
sonders von A rbeiten des letzten Jahrcs. (Creamery Milk P lan t M ontlily 19. N r. 7. 
66—68. Ju li 1930.) '  G r o s z f e l d .

J. E. Theriault, Die mittlere Zusammensetzung der M ilch der kanadischen Kuli. 
Gefunden ais M ittel von 71 Proben Morgen- u. Abendmilch: D .(’’° F' 1,0324, W . 86,49, 
F e tt 4,55, G esam t-Protein 3,70, Laetose 4,29, Asche 0,77, Gesamt-Trockenmasse 13,31, 
fettfreie Trockenmasse 8,76, n icht bestim mto Stoffe 0,20% . (Scient. A griculture 10. 
759—60. Ju li 1930. St. H yacinthe, Lab. Provincial.) Gr o s z f e l d .

Johll G. Hardenbergh, Die Technik der tlberwachung bei der Erzeugung liochst- 
wertiger Milch. Vf. schildert Wesen, Zweck u. Ausfiihrung der tierarztlichen u. lebens- 
mittelchem. tlberw achung zwecks Yermeidung der tlbertragung  tier. Seuchen u. 
menschlicher K rankheitserreger durch Milch. (Publ. H ealth  R eports 20. 705— 14. 
Ju li 1930. Plainsboro, N. J .  The W alker-Gordon Laboratory-Comp.) G r o s z f e l d .

K. Zeiler und A. Berwig, Bewertung und Bezahlung der Milch nach Qualitat. 
1. N achtrag. Fortsetzung des Berichtes (vgl. C. 1928. I I .  1502) iiber die p rak t. Er- 
fahrungen im Betriebe. Zahlreiche tabellar. Obersichten u. graph. D arstst. (Milch- 
w irtschaftl. Forsch. 10. 245—72. 25/7. 1930. W eihcnstephan, Siidd. Versuchs- u. 
Forschungsanst. f. M ilehwirtschaft.) G r o s z f e l d .

Wm. H. E. Reid und F. F. Welch, Faktoren, die die Eigenschajten von Sauer- 
milch aus Magermilchpuker beeinjlussen. (Creamery Milk P lan t M onthly 19. N r. 7. 
36—46. Ju li 1930. — C. 1930. I . 3370.) G r o s z f e l d .

Ch. Porcher, Casein. Saurecasein und Labcasein, die Umwandlung ron Sdure- 
casein in  Labcasein. Abhandlung iiber die Eigg. der durch Saure u. durch Lab ge- 
fallten Caseine. Der Vf. bespricht zunaclist eingehend das Milchcasein u. seine Fallung 
durch Sauerwerden der Mileh oder Saurefallung. Die erhaltenen Prodd. variieren 
sehr je nach der angewandten Methode, woraus sich dio Verschiedenheit der im H andel 
befindlichen Caseinsorten erkliirt. Das durch Labfallung erhaltene Casein is t wieder 
ein von dem Saurecasein vollkommen abweichendes Prod. Die von H a m MARSTEN 
aufgestellte Theorie iiber die Labkoagulation des Milchcaseins wird ero rtert u. es 
werden daran anschlieBend Verss. des Vf. iiber den K om ples K alkcaseinat +  K alk- 
phosphat m itgeteilt. (M oniteur Produits chim. 12. N r. 129. 7— 12. 15/12. 1929. 
Nr. 130. 3—7. N r. 131. 10— 12. 15/1. 1930. Lyon.) ' J u ira .

Milton E. Parker, Beinigungsfdhigkeiten fon  alkalischen Waschgemischen. (Vgl. 
C. 1929. I I .  505.) Gefunden wurde, daB in einem autom at. W aseher m it einer kolloid- 
haltigen NaOH-Lsg. eino wirksamere Entkeim ung erziclt wurde ais m it NaOH allein. 
Die besonderen Reinigungs^Tkgg. von Na-jPO, machen es besonders fiir Milchgerate 
geeignet. E in  Mischen des Pliosphates m it C arbonat oder B icarbonat is t schadlieh, 
weil dadurch seine emulgierenden Eigg. verm indert, seine A dsorptionsfahigkeit herab- 
gesetzt u. Bldg. von Milchsteinen begiinstigt werden. Aus gleichen Griinden is t zur 
Sicherung einer zuverlassigen Reinigung ehem. R einheit der M ittel wesentlich. (Amer. 
Journ. publ. H ealth  19. 751—57. 1929. Philadelphia D airy Products Co. Inc.) Gd.
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W. Mohr und C. Brockmann, Beitrage zum Bultcrungsrorgang. Bei den Verss. 
wurde entspreehend der Theorie von R a h n  bestiitigt gefunden, daB beim B uttern  
von siiBem, frisehem Rahm  zur Erzielung einer Ausbeute Schaumbldg. notig ist, dam it 
dio Hiillen von den Fettkiigelchen, angezeigt dureh Erniedrigung der Oberflaclien- 
spannung, entfernt werden. Bei vólligem LuftabsehluB w ar tro tz  5-std. B utterns keine 
B u tte r entstanden u. die Oberflachenspannung nieh t sehr geandert. Beim V erbuttem  
von siiBem, gealtertem  u. saurem R ahm  w ar dagegen Schaumbldg. n ieht notig, was 
auf eine Anderung der an der Grenzflache angereiclierten EiweiBstoffe zuriickgefiilirt 
wird. Auch R ahm  aus siiBer B utterm ilch laBt sich verbuttern . (Milchwirtscliaftl. 
Forsch. 10. 173—79. 25/7. 1930. Kieł, PreuB. Versuchs- u. Forschungsanst.) Gd.

G. Kilde und J. E. Winther, Uber die Jodzahl danischer Butter. O bersicht iiber
vom 19. Nov. 1928 bis 2. Dez. 1929 laufend erm ittelte Jodzahlen, wonach diese in 
regelmaBigem Verlauf im November—Dezember am  niedrigsten (29,80) liegen, im 
Mai langsam u. dann m it dem Weidegang rasch bis zum H óhepunkt im August (41,36) 
ansteigen, bis dann die E instellung wieder ein rasches Fallen hervorruft. (Milchwirt- 
schaftl. Forsch. 10. 228—30. 25/7. 1930. Kopenhagen, Kgl. Dan. Landw irtschaftl. 
Versuchsstation.) G r o s z f e l d .

Istvan Szanyi, Beitrag zur Beurteilung der Ktise nach dem Vorschlage Orla-Jensens. 
Die von O r l a - J e n s e n  empfohlene Verliiiltniszahl Fettgeh./Proteingeh. is t auf Grund 
von 50 K aseanalysen des Vfs. viel wertvoller u. exakter ais die ubliche Beurteilung 
naoh dem Fettgeh. der Trockenmasse. Die Zahl betrug bei Vollmilchkase 107— 141. 
(M ezogazdasagi-Kutatasok 22. 268—71. 1929. Magyarovar, Landw.-chem. Versuchs- 
station.) ' G R O S Z FE L D .

Albert Meyer, Unlersuchungen iiber den Kochsalzgehalt und die Weipschmierigkeit 
der Kiise. Die Ergebnissc der ŃaCl-Bestst., am sichersten u. iibereinstimm end nach 
VAN D E R  B u r g  (Lsg. des ICases in NaOH, Fśillung des Proteina m it HNOa, T itration  
des F iltra tcs m it A gN 03 nach V o l h a r d ) sowie nach E r b a c h e r  (Arbeitsweise yon 
K O R A N Y I : Oxydation m it K M n04 bei Ggw. von A gN 03 +  H N 0 3), sonst niedriger 
erm ittelt, werden in einer O bersichtstabelle wiedergegeben, dereń Zahlen sich in groBen 
Scliwankungen bewegen. Zu den z. T. durch SalziiberschuB bedingten Kasefelilern 
gehort die WeiBschmierigkeit, die sich bei Stangenkase ers t m eist nach dem 6. bei 
Romadurktlsen nach dem 4. Salzcn einstellt. E tw a die H alfte der Falle w ar aber auf 
sonstige Fehlor bei Bearbeitung u. Lagerung zuriickzufuhren. (M ilchwirtscliaftl. Forsch.
10. 231—44. 25/7. 1930. W angen i. Allgiiu, Milchwirtscliaftl. Forsehungsanst.) Gd .

H. Eggebrecht, Womit werden die Futtcrmittel verfdlscht ? Oftmalige Verfalscliungen
sind Abfalle aus Staubkam m ern, Baumwollsaatachalen, ErdnuBliiilsen, Gerstenspelzen, 
Haferspelzen, Hirsespelzen, Kaffeeschalen, Kakaoschalen, Kartoffelpiilpe, Maisspindeln, 
Reisspelzen, Ricinusabfalle u. SteinnuBabfśille. (Fortschr. u. Landwirtseli. 5. 479—81. 
15/7. 1930. H alle a. S.) G r i m m e .

F. W. Richardson, Die Bestimmung von sehr kleinen Mengen von Blei und Kupfer 
in  Epwaren, Getriinken usw. G ibt die zu untersuchende Substanz beim Veraschen 
nur sehr wenig oder gar keine Asche, so sind 0,2 g Ca(OH)2 zuzuffigen, um eine Rk. 
der Cu- oder Pb-Spuren m it dem P t oder der Kieselsiiure des zur Veraschung dienenden 
GefaBes zu yerhindern. — B e s t .  i n M a l z ,  G e t r i i n k e n  usw .: 100 ccm werden 
in einer Quarzschale eingedampft u. verascht. Die Asche wird m it 2 ccm HC1 (D. 1,16) 
erhitzt u. fast zur Troekne gedampft, dann werden 1 g Citronensa,ure, 2 g Amnio- 
niuniacetat u. 5 ccm W. zugefiigt u. das Ganze ca. V2 M inutę gekocht u. filtriert, wobei 
die Schale m it ca 2—3 ccm W. ausgewaschen wird. Zum F iltra t wird 1 Tropfen einer 
l% ig . alkoli. Plienolphthaleinlsg. zugegeben u. dann soviel einer 10°/oig. NH 3-Lsg. 
zugefiigt, bis eine Rosafarbung au ftritt, u. schlieBlieh sovicl konz. Essigsiiure einpipet- 
iiert, daB die Lsg. einen UberschuB von 0,03 ccm enthalt. N ach dem Yersetzen m it 
H 2S wird die Mischung 1 Stde. auf dem W .-Bade erh itz t u. der Sulfidnd. abfiltriert. 
Das F ilte r wird in ein Reagensglas gesteckt u. m it 2 ccm einer Mischung von H 20 2, 
verd. H 2S 0 4 u. Metliylalkohol ubergossen. (Das H 20 2 oxydiert die Sulfide zu 1. CuS04 
u. unl. P b S 0 4.) Das Reagensglas wird im Bechcrglas auf dem W .-Bade erhitzt, bis der 
F ilterinhalt heli geworden ist.'''N ach 1-std. Stehen wird das F ilte r in  einen Triehter 
gebracht u. der Inha.lt des Reagensglases durchfiltriert u. m it 1 ccm der H 20 2-H2S 04- 
Methylalkoholmischung ausgewaschen. D ann werden 5 ccm W. zugegeben, das H 20 2 
durch Kochen zerstiirt, 1 Tropfen Phenolphthaleinlsg. zugefiigt u. die Lsg. genau so 
behandelt wie vor dem Yersetzen m it IL S , nur daB nur 0,1 ccm EssigsaureuberscliuJJ
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angew andt werden. Das F iltra t wird dann auf 10 ccm aufgefiillt u. colorimetr. m it 
Standard-Cu-Lsgg. yergliclien, wobei eine l% ig . Lsg- von K.,[Fe(CN)6] ais Reagens 
dient. Zur Pb-Best. wird der F ilterinhalt m it 2 ccm einer h. 40°/oig. Lsg. yon Amrno- 
n ium acetat iibcrgossen u. m it h. Wasser ausgewaschen. D ann wird das F iltra t in  der 
schon oben angegebencn Weise m it Phenolphthalein, NH 3 u. Essigsaure yersetzt u. 
auf 10 ccm aufgefiillt. Durch Versetzen m it H 2S-Lsg. kann dann unter Hcranziehung 
von Vergleichslsgg. auch der Pb-Geh. colorimetr. bestim m t werden. — B e s t .  i n 
E  i n  g e w e i d e n  , M e li 1, B r  o t  usw .: 100 g Substanz werden yerascht u. die 
Asche im Pt-Tiegel m it 5 g einer Misehung von 6 Teilen K 2C03, 3 Teilen NągĆOg u.
1 Teil N a20 2 20 M inuten gcschmolzen. Die Schmelze wird m it W. ausgelaugt u. fil- 
triert. Das F ilte r m it R iickstand wird yerascht u. dio oben beschriebene Arbeitsweise 
angewandt. (Analyst 55. 323—25. Mai 1930. City and County A nalvst's Office 
Bradford.) D u s i n g .

A. Scott Dodd, Eine Untersuchung iiber die Methoden zur Bestimmung v m  Bor- 
verbindungen in  Nahrungsmitteln und Drogen. I. Historischer Uberblick. (Vgl. C. 1929. 
I . 1116.) Scliilderung der bekaniiten Borsiiurebust.-Methoden in organ. Prodd. Fol- 
gende H auptpunkte  sind bei der B-Best. zu beacliten: 1. Trennung des B yon der organ. 
Substanz; 2. E ntfernung yon Phosphaten u. Carbonaten; 3. Anwendung geeigneter 
Indicatoren u. Titrationsbedingungen. (Analyst 54. G45—50. 1929.) S c h o n f e l d .

A. Scott Dodd, Eine Untersuchung iiber die Methoden zur Bestimmung von Bor- 
verbindungen in  Nahrungsmitteln und Drogen. I I . Einflu/3 ron Fetlcn und anderen orga- 
nischen Substanzen au f die Borsaurebestimmung. (I. ygl. vorst. Ref.) Fetthaltige Stoffe 
konnen nicht ohne gróBere Borverluste yerbrannt werden, selbst in Ggw. von iiber- 
schiissigem Alkali. Die Metliode yon R ich m o n d  u. H a r r i s o n  (Analyst 27 [1902]. 179) 
liiBt sich zwar auf B utter, Margarine u. dgl. anwenden, sie yersagt aber bei Wurst- 
waren, Gebiick usw. PAe., Bzl. u. CCI, u. a. m it W. n icht mischbare Lósungsmm. lósen 
prak t. keine B(OH)3; A. u. Chlf. losen bei 60° F . ganz geringe Mengen. Eine Spur A. 
erhoht die Loslichkeit der B(OH)3 in Bzl. Die Loslichkeit von B(OH)3 in Gemischen 
von fettem  Ol u. Bzl. oder PAe. is t auBerst gering; eine Lsg. yon Oliyenól in  A., Chlf. 
oder CCI, lóst merkliche Mengen B (0H )3. Bzl. u. PAe. konnen deshalb ohne Gefahr 
eines B(OH)3-Verlustes zur Entfernung yon F e tten  u. Olen aus Pflanzenstoffen benutzt 
werden; Bedingung is t aber yollige Trockenhcit der Prodd. u. des Losungsm. In  Ggw. 
von Ol, gel. in A., PAe., Bzl., Chlf., CC14 laBt sich Borsaure ohne Stórung titrieren ; 
der event. in  die Fettlsg. iibergegangene Teil der B(OH )3 kann d irek t durch T itration  
bestim m t werden. Beim Veraschen yon kleinen Mengen Oluenol m it A lkaliborat in 
Ggw. eines groBen Alkaliiiberschusses entstehen betrachtliche, aber n ich t konstantę 
Borsaureverluste. Dagegen is t der B(OH)3-Verlust sehr gering, wenn B(OH )3 m it Alkali 
u. einer Fettsaure yerascht w ird; der Verlust is t also auf die Ggw. des Glycerids zuriick- 
zufuhren. EinigermaBen konstan t waren die B (0H )3-Yerluste, wenn der °/0-Geh. der 
B(OH )3 im Ol n ich t allzu groB war. Beim Yeraschen von 5 u. m ehr g Olivenol m it
0,062—0,62%  B(OH )3 u . Alkali betrugen die B-Verluste 68,7— 77,4, im M ittel 72,6% ; 
es scheint sich hierbei ein fliichtiges Glyceroborat zu bilden, wahrend ein Teil der B(OH )3 
ais N a-B orat zuriickbleibt. Die GroBe des Alkaliiiberschusses ha tte  auf die B-Verluste 
beim Veraschen keinen EinfluB. Die GroBe des beim Veraschen entstehenden B(OH)3- 
Verlustes is t von der A rt des Oles abhangig, w ahrend sie fu r ein u. dasselbe Ol ziemlich 
konstant ist. U nter gleichen Bedingungen w ar der Verlust am  gróBten bei Cocosol, am  
kleinsten bei Cottonol. Der Glyceringeh. des Oles spielt bei der Verfliichtigung der 
B(OH)3 eine groBe Rolle, es erscheint deshalb moglich, die Veraschung yon B(OH )3 
in Ggw. von Ol u. Alkali ais ein M ittel zum Nachweis von Glyceriden u. zur Best. des 
Glyceringeh. in  organ. Stoffen zu yerwenden. Kohlenhydrate konnen in Ggw. iiber- 
sehiissigen Alkalis ohne groBere Borsiiureverluste yerascht werden, u. in Ggw. von 
K ohlenhydraten werden die beim Yeraschen von Fetten entstehenden Verluste an 
B(OH)3 bedeutend herabgcsetzt; in dieser H insicht is t Starkę ein besseres Schutzm ittel 
ais Saccharose. Die B(OH)3-Verluste waren im allgemeinen gering, wenn der Olgeh. 
des yeraschten Gemisches n ich t iiber 5%  betrug. Beim Veraschen von yegetabil. 
N aturprodd., wie Sojamehl, getrockneten Samen usw., dereń Olgeh. 0,7—8,65%  
betrug, m it B(OH )3 u. Alkali, waren die B(OH)3-Verluste n icht groB, jedoch standen 
sie in keiner Beziehung zum Olgeh., was aber m it der Ggw. von Phosphaten usw. 
in Beziehung stehen kann. Aus den Ergebnissen folgt, daB Pflanzenstoffe m it weniger 
ais 8%  Fettgeh. ohne yorherige E x trak tion  des F ettes bei der B(OH)3-Best. yerascht 
werden konnen. Beim A nsauem  u. Erhitzen yon B(OH)3-Lsgg. zwecks E ntfernung 
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der C 02 entstehen nur dann merkliche B(OH)3-Verluste, wenn zu rasch erh itz t u. zu 
stark  (zu y 5) eingedam pft wird. (A nalyst 54. 715—25. 1929.) S c h o n f e l d .

A. Scott Dodd, Eine Untersuchung iiber die Methoden zur Besłimmung von Borterbin- 
dungen inLebensmilleln und. Drogen. I I I .  Bedingungen der Borsduretitration. (II. vgl.vorst. 
Ref.) Eine quantita tiveT rennung  vonOi u .F e tt  vonB-Verbb. m ittelsM ethylather,PA e., 
Chlf. oder CS2 in Lebensm itteln w ar n icht moglich. Bzl. u. PAe. losen aus trocknen 
Stoffen prak t. keine H 3BO;i oder N a-Bórat, wohl aber bei Ggw. von Spuren W. oder 
A .; besser is t in solchen Fallen Ausziehen m it Alkalilauge u. direkte T itration, wenn 
Phosphate abwesend sind. Bei Verasehung m it A tzalkali im UberschuB t r i t t  bei Ggw. 
von Glycerin oder Glyceriden bedeutender B-Verlust, bei dereń Abwcsenheit n iclit 
ein; d e r  Verlust is t aber vom K on tak t zwischen Glyceriden u. B oraten abhangig, 
proportional dom Glyceridgeh. der Probe u. fas t konstan t fiir ein bestim m tes F e tt, 
je  nach Glyceringeh. desselben. W enn das Glycerid im UberschuB, is t dessen Menge 
an sich ohne Belang, un ter 8%  F e tt  stóren noch nicht. Die Sclmelligkeit der Ver- 
brennung beeinfluBt den B-Verlust nicht. Die Ggw. von wl. B oraten in der Asche 
m aeht die yóllige Borabscheidung schwierig u. erfordert besondere Behandlung. Beim 
Eindam pfen angesauerter Borsaurelsgg. tre ten  starkę B-Verluste ein, doch kann m an 
sta rk  verd. Lsgg. 5 Min. kochen, wenn dabei das Vol. auf hochstens y 2 abnim m t. 
H ydrolysierter Milchzueker u. Galaktose kónnen bei der T itra tion  M annit ersetzen, 
was aber prak t. ohne Bedeutung ist. D ie T itration  is t in verd. Lsgg. (0,1-n. oder wenigcr) 
genauer ais in  konz. Ais lndicatoren  fiir die erste N eutralisation eignen sich besonders 
M ethylrot, D iathylrot, Sofnol Ind icator N r. 1 u. Bromkresolpurpur, fiir die 2. T itration  
Phenolphthalein u. K resolphthalein, weniger gu t Thymolblau oder Brom thym olblau 
wegen des unscharfen Endpunktes. (Analyst 55. 23—33. Jan . 1930.) G R O SZFE LD .

Robert Schnick, Die Thronickesćhe Werlzahl fiir  Weizen und ihre Brauchbarlceil 
ais Wertmafiałab fiir  ćlie Miillerei. Entgegen D i e t z  (C. 1929. I I .  1487) em pfiehlt Vf. 
die von W e r n e r  T H R O N IC K E -H a lle  vorgeschlagene Form el: hl-Gewicht — Wasser- 
geh. - f  Proteingeh. ais sehr gu t zur Bsurteilung des Weizens fiir die Miillerei geeignet. 
(Ztschr. ges. Getreidewesen 16. 181— 82. 1929. M ontauban.) G R O S Z FE L D .

W. Kent-Jones und J. Saxby, Die diastatische K ra ft der Mehle. Von Maltose- 
bestimmungsverff. gaben sowohl das volum etr. M ethylenblauverf., ais auch die B e r - 
T R A N D sche  Perm anganattitra tion  u. die eolorimetr. Pikrinsaurem ethode befriedigende 
Ergebnisse. Die Menge Maltose, die im Mehl naeh 1-std. Autolyse bei 27° (Maltosezahl) 
gefunden wird, is t sehr wichtig. Mehle m it Maltosezahlen iiber 1,5%  entwiekeln ge- 
wóhnlich geniigend Gas, solche m it Zahlen un ter 1,5%  ofters nicht. In  m a n c h e n  Jahren  
entsprechen hohe Maltosezahlen (iiber 2,3% ) einem Teig wio aus auswuehshaltigem 
Mehl, der zu Zahigkeit neigt. Beim pn =  4,85 erreicht das Maltoseprod. eine optimale 
GróBe. (Ztschr. ges. Getreidewesen 16. 171— 77. 1929.) G r o s z f e l d .

Stanislav Koudela und Jaromir Zavada, Beitrag zur Beurteilung des Nakr- 
wertes ron Gelbhafer und Weifihafer. Die gegenwartigen Methoden geben kein riehtiges 
Bild fiir die Beurteilung des Nahrwertes verschiedener Hafersorten. (Yestnik Cesko- 
sloyenske Akad. Zemedelskć 6 . G37— 41. Ju li 1930.) M a u t n e r .

G. Kappeller. G. Prange und W. Reidemeister, Nachu-eis ron Trockenpflaumen 
in  Pflaumenmus. (Vgl. C. 1930. I I .  486.) Bei Fallung m it Bleiessig liefert Mus aus 
frisehen Pflaum en einen weiBlich-grunen bis apfelgriinen, aus Trockenpflaumen einen 
braunen, aus Mischungen je nach R ohstoffanteil einen griinen bis braunen N d. Mit 
verd. H 2S 0 4 (1 ccm 25% ig. auf 10 ccm F iltra t von Muslsg. 1: 10) t r i t t  bei Friseh- 
pflaum en R otung bzw. Zunahm e yorhandener R otung ein, bei Trockenpflaumen nicht. 
Mus aus frisehen Pflaum en h a t yielfach m ehr Saure (8,5— 16%  berechnet ais Apfel- 
saurc des zuckerfreien E x trak tes) ais aus Trockenpflaumen (selten iiber 7). Mkr. U nter- 
schiede zeigen sich im Aussehen der Markzellen, wie an H and von Lichtbildern gezeigt 
wird, u. oft in  der Ggw. to i i  Milben. (Ztschr. U nters. Lebensm ittel 59. 191— 97. Febr.- 
Marz 1930. Magdeburg, U nters.-A nst. d . S tadt.) G r o s z f e l d .

E. D. Devereux, E in  Vergleich der Bromthymolblauprobe bei M ilch und die Methylen- 
blauredukiionsprobe zur Ermittelung der Milchąualitdt. M it der Bromthymolprobe gelang 
es, Marktmileh genau in viele H altbarkeitsklassen zu unterseheiden. Die Reduktions- 
probe w ar in den Ergebnissen m ehr schwankend, aber auch zur Milcheinteilung in 
4 Klassen geeignet. Die Korrelationskoeffizienten zwischen jeder Probe u. der H alt- 
barkeit betrugen +0,77. (Journ . D aily  Science 12. 367—73. 1929. Michigan, Agric. 
Esperim . S tation.) G r o s z f e l d .
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C. A. Elvelljem, Eine Bemerkung zur Bestimmung des Eisens in  M  Uch und anderen 
biologischen Sto}fen. (Vgl. C. 1926. I .  1082 u. 1927. I .  3204.) D a das beim Veraschen 
der Milch un ter U m standen cntstehendo Pyrophosphat dio R k. des Fe m it KCNS ver- 
bindort, w ird empfohlen, die HCl-Lsg. der Asche m it 40%ig. NaOH  deutlieh alkal. zu 
machen, 1 Stde. zu kochen, wodurch alles Pyro- in  O rthophosphat iibergeht u. dann 
d ie  Fe-Best. colorimetr. un ter AusschutteJn des Fe(CNS)3 durch Amylalkohol aus- 
zufuhren. Angabe einer genauen A rbeitsvorschrift. (Journ . biol. Chemistry 86 . 463 
bis 467. A pril 1930. Cambridge, Univ.) G R O SZ FE L D .

C. H. Wolf, Die Erkennung dauerpasteurisierter M ilch. D a bei der Nachpriifung 
des Verf. yon H o c k , beruhend auf Messung der verschiedenen Mengen abgesetztcr 
Molken sowie Beurteilung des Gerinnsels, die von jenem angegebenen Grenzwerte 
n ich t bestatig t u. selbst bei derselben Milchprobe starkę Schwankungen beobachtet 
wurden, w ird der SehluB gezogen, daB das Verf. fiir KontrollmaBnahmen vorliiufig 
ungeeignet is t. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 38. 443— 46. 12/7.1930. K iel, PreuB. Vers.- u. 
Forschungsanst. f. M ilchwirtschaft.) G r o s z f e l d .

Instytut Doświadczalny, w Polsce, Jan Juljan Beess und Franciszek Ferfet,
Posen, Ndhrmittel. E in  D iatnahrungsm ittel hohen Vitamingeh. erhalt m an durch 
Behandeln von Obst- u . Gemusesaften m it Ca(OH)2 u. Fe(OH )3 bis zur schwach alkal. 
R k., Zusatz von Phytinlsg. u. Konz. bis zu 40° Bć u. Vermischen m it Milchpulver, 
Mehl usw. (Poln. P. 10 521 vom 4/5. 1928, ausg. 5/10. 1929.) S c h ó n f e l d .

Harry M. Heimerdinger, New York, Herstellung eines Mehlprodukłes. (D. R. P. 
502 292 KI. 53k vom 20/10. 1926, ausg. 10/7. 1930. A. Prior. 21/10. 1925. — C. 1926. 
I. 2750 [A. P . 1 571 945].) S c h u t z .

Tritikum Akt.-Ges., Schweiz, Verbesserung der Eigenschaften von Mehl, ins
besondere fiir Backzwecke, durch Zusatz von geringen Mengen eines Gemisches von
1 Mol. Pcrsulfaten, z. B. NH.r Persulfat, u. 2 Moll. Brom aten, z. B. K -B rom at. Dcm 
Mehl werden z. B . m ehr ais 0,005%  K B r0 3 u. 0,05%  (N H ,)2S20 8 zugesetzt. D a
durch worden insbesondere geringerwertige Mehle verbessert. (F. P. 683449 vom 
17/10. 1929, ausg. 12/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

Marcel Dejean, Frankreich, Herstellung ron Brot. Um jederzeit einen jo nach 
Bedarfsmengen fertigen B rotteig  vorratig  zu haben, sei es m it oder ohne Sauerteig- 
zusatz, wird der Teig bei so tiofen Tem pp., z. B. im Eisschrank etc., aufbewalirt, daB 
keine Garung ein treten  kann. Die jeweils bcnotigten Teigmengen werden dann auf 
30—40° erw arm t, worauf in  Ggw. des Sauerteigs die Garung einsetzt. (F. P. 683403 
vom 12/10. 1929, ausg. 12/6. 1930.) M . F . M u l l e r .

Augmentine Holding (S. A.), Lausanne, iibert. von: Jean Matti, Pully, Schweiz, 
Herstellung von Brot. (A. P. 1750 720 vom 5/4.1928, ausg. 18/3.1930. D. Prior. 
21/4. 1927. — C. 1929. I . 1061 [Bolg. P . 350 623].) M. F . M u l l e r .

William A. Pike, Hutchison M. Pike und William T. Henry, Springfield, 
Tennessee, Behandlung von Tabakbldttern. Die frisch geschnittenen B la tter werden 
einem h. Luftstrom  ausgesotzt, dem K reosotteer boigemischt is t. Die Dampfe ver- 
mischen sich m it dem verdam pfenden Saft der B la tter u. durchdringen zusammen 
die B latter, bis diese getrocknet sind. (A. P. 1768142 vom 7/11. 1927, ausg. 24/6. 
1930.) M . F. M u l l e r .

Isidor Traube, Deutschland, Entnicotinisieren von Tabakrauch u. gleichzeitige 
Entfernung der librigen tox. Substanzen, wie Methylalkohol, Alkaloide, H arze u. 
H arzsauren, durch Adsorption m ittels Silicagel. Z. B. wird in Zigarren- oder Zigaretten- 
spitzen eino P atrone von Silicagel eingelegt. (F. P. 681851 vom 14/9. 1929, ausg. 
20/5.1930.) M . F. M u l l e r .

Gustave Chaudet, Schweiz, Brotbackmittel, bestehend aus 1%  Fe-Bicarbonat, 
2%  Ca-Bicarbonat, 3°/o CaCl2, 4%  NaCl, 3%  MgO, 19%  Milchsaure u. 68%  W. 
(F. P. 683 256 vom 14/10. 1929, ausg. 10/6. 1930. Schwz. Prior. 10/6.1929.) M. F . Mu.

Federal Phosphorus Co., Anniston, Alabama, Saures Calciumphosphat. Man 
g ib t un ter R uhren K alkm ilch in  eine konz. Lsg. von H 3P 0 4. Die erhaltene 1—3%  
iiberschussigen K alk  aufweisende Suspension wird in  h. L uft zerstaubt. Man erhalt 
kugeligc Teilchen m it weniger ais 1%  freio H 3P 0 4. Das Prod. eignet sich ais saurer 
B estandteil von B ackpulvern, Brausemischungen, ais Zusatz zu Mehl u. a . (E. P. 
330 777 Tom 20/6. 1929, ausg. 10/7. 1930.) D r e w s .

American Protein Corp., iibert. von: William Burton Wescott, Boston, V. St. A., 
Eiiceiflprodukt aus B lut. Man sam m elt beim Schlachten von gesunden Tieren das
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B lu t u. zentrifugiert es, um  die roten Blutkorperchen von den ubrigen B lutbestandteilen 
abzuscheiden, worauf das erhaltene strobgelbe Prod., das die PlasmaeiweiBstoffe des 
Blutes enthalt, vom F ibrin  befreit wird. (Can. P. 273 842 vom 23/8. 1926, ausg. 13/9. 
1927.) SCHUTZ.

Josef Schwerer, Wien, Impragnieren von Kunstdarm aus Pergament. Zwecks 
Erhdhung der H altbarkeit der dam it hergestellten W iirste wird der K unstdarm  m it 
Hamoglobin behandelt, wodureh er raucherfahig wird. (Oe. P. 118250 vom 14/2.
1929, ausg. 25/6. 1930.) S c h u t z .

Frank Howard Douthitt, Chicago, Illinois, V. S t. A., Verfahren und Vorrichtung 
zum  Trocknen. Zum Trocknen von fl. P rodd., z. B. fiir die H erst. von Trockenmilch, 
e rte ilt m an der hierbei verw endeten h. L uft eine um die Achse der Trockenltammer 
geriehtete W irbelbewegung. Die E inrichtung is t hierbei so getroffen, daB die L uft 
zunachst an  den AuBenseiten der K am m er nach un ten  geleitet u. alsdann in  der zen- 
tra len  Zone nach oben gefuhrt w ird. Die Milch wird quer durch den Luftw irbel hin- 
durchgestaubt. Schwz. P. 136 992 vom 7/9. 1928, ausg. 17/3. 1930. E . Prior. 8/9.
1927.) ___________________  D r e w s .

Hans Lehnert, E is und Eisspeisen. Berlin: F . A. G unther u . Sohn ([K om m .: B. H erm ann
u. G. E . Schulze, Leipzig] 1930). (204 S.) gr. 8°. Hlw. b. M. 7.50.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; W aschmittel.
E. R. Theis, J. S. Long und C. E. Brown, Studien uber trocknende Ole. X IL  

Veranderungen in  Leinol, Lipase und anderen Beslandteilen der reifenden Flachssaal. 
(X I. vgl. C. 1930. I. 3840.) E s werden die Untersohiede der Vcrteilung verschiedener 
Olstoffe innerhalb einer W achsperiode an  2 F lachssaatm ustern, je eines von Minnesota 
u. Wisconsin, verfolgt. F laehssaat en thalt Lipase, ein Enzym, das Ole u. F e tte  spaltet, 
u. dessen A k tm ta t m it dem F o rtsch ritt der Reife abninunt. Es w irk t am  besten bei 
Ggw. von W. bei 25°. Bestim m te anorgan. Salze scheinen die Wrkg. auf Leinol zu ver- 
zogern. Dieses Enzym diirfte die Saurezunahme von Leinol bei feuchter Lagerung 
veranlassen. (Ind. engin. Chem. 21. 1244— 48. Dez. 1929. Bethlehem, Pa.) K o n ig .

H. Mielck, Uber den FelłMrtungsgeruch. Nach den Vorstellungen des Vf. iibt 
der H 2 bei der H artung  eine reduzierende u. dehydratisierende W rkg. auf d as Glycerin 
aus. Die R k.-Prodd. konnen sich verathem  u. Bind dam it Ursache des typ . D uftes 
geharteter F ette . Diese Auffassung wird experimentell gestiitzt: Propylenglykol 
wurde m it uberschussigem Propylalkohol inGgw. von bas. A l-Sulfat kondensiert. Neben 
wenig Isopropylather entstanden 2 bei ca. 150° sd. Athcr, die den typ . H artungsduft 
aufwiesen u. wahrscheinlich ais Mono- bzgl. Diisopropylalher des Propylenglykols 
zu betrachten  sind. W eitere spekulative Erorterungen. (Seifensiedor-Ztg. 57. 425—26. 
12/6. 1930.) H . H e l l e r .

G. Knigge, Cimol-Emulgator. Vf. h a t den Cimol-Emulgator, der naeh AUG USTIN  
(vgl. C. 1930. I. 1400) die H ydrolyse von Seifen zuruckdrangen u. auch sonst die Eigg. 
der Seifen verbessern soli, einer Analyse unterzogen. Das eine zahe, terpentinolartig 
riechende Fl. darstellende Prod. en tha lt 48,1%  H ?0 , u. besteht im ubrigen aus einem 
turkischrotahnlichen neutralisierten Prod. aus Ricinusol. (Allg. Ol- u. Fett-Z tg . 27. 
187— 90. 10/6. 1930.) S c h o n f e l b .

Carl Becher iun., Die Herstellung von K ry  stall-, Fein- und Bleichsoda. Aus- 
fiihrliche Beschreibung der Fabrikationscinrichtungen, sowie des Fabrikationsganges 
dieser Stoffe im  R ahm en des chem .-techn. oder eines Seifenbetriebes. (Seifensieder-Ztg. 
5 7 . 487—89. 503—06. 521— 22. 3/7. 1930. E rfu rt.) H . H e l l e r .

E. Fullerton Cook, Die Bdlierprobe von Sesamol. Die B E L L IE R -Probe zum 
Nachweis von Sesamol is t haufig unzurerlassig. Sie wurde folgendermaBen modifiziert:
2 Tropfen Ol u. 1 Tropfen farblose H N 0 3 (1,4) werden geschiittelt, ein K rystallchen 
JResorcin zugesetzt u. geschiittelt. In  Ggw. von Sesamol erseheint um das Ol eine griine 
Farbung, die in  die Saure eindringt. Auf Zusatz von Bzl. oder Chlf. verbleibt die Farbę 
ausschlieBlich in  der Saureschicht u. verblaBt nach 3— 5 Min. I s t  der Resorcinzusatz 
zu groB, dann w ird die R k. durch die Braunfarbung der H N 0 3 durch das Resorcin 
unklar. M ittels dieser R k . konnten noch 0,4%  Sesamol in ErdnuBól nachgewiesen 
werden. Nach Behandeln m it W., A., HC1, verd. H 2S 04, Aceton, Essigester, Chlf. -f- W., 
PAe. +  W. usw. zeigte Sesamol die unyeranderte Farbenrk. Ebensowenig wird die 
R k. durch Behandein des Oles m it etw a 3 %  konz. H 2S 0 4 u. E rhitzen  auf 150° ab-
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gescliwacht. Ebensowenig konnte durch Lipasespaltung die die Farb rk . liefem de Sub- 
stanz dem Ol entzogen werden. Selbst nach E rhitzen auf 250° zeigt das Ol noch die n. 
Farbrk . Die durch alkal. Verseifung hergestellten Sesam ólfettsaurcn u. die m it 5%  
Kieselgur filtrierten  Ole zeigten die B k. in uiw eranderter Starkę. N ur nach 10-maligem 
A usschiitteln von 100 ccm Sesamól m it je  40 ecm Eg. gelang es, das die R k. gebende 
Prinzip dem Ol zu entziehen. E s wurde bestiitigt, daB die Verb., die dio positive 
B e l l i e r -RIc. hervorruft, n icht Sesamin  ist. Sesamol wurde bis zur negativen B e l l i e r - 
R k. m it Eg. ausgewaschen. Die Wasehfl. wurde m it A. ausgeschiittelt. Aus dem Ver- 
dam pfungsriickstand der a th . Lsg. wurde das Ol m it PAe. ausgezogen. E s bleibt ein 
brauner, s ta rk  saurer R iickstand zuriick, der in  A. gel., beim V erdunsten eine brauno 
Krystallm asse zuriicklaBt. M ittels A. lieB sich diese in  weiBe K rystalle  u. eine liarz- 
ahnliche M. trennen. Die K rystalle waren m it Sesamin ident. u. gaben keine Farbrk . 
naeh B e l l i e r . Das farbende Prinzip des Oles is t in der harzahnlichen M. enthalten. 
Sesamin: F . 121— 122°, 1. in  A., wl. in A., 11. in  Bzl. (beim Verdunsten krystalli- 
sierend); 1. in  Aceton, Essigester, Chlf., Eg. (scheidet sich beim Verdunsten am orph 
aus); unl. in  W. u. PAe. Furfurolrk. negativ. (Journ . Amer. pharm ac. Assoc. 19. 
361— 66. A pril 1 9 3 0 . ) ___________________ S c h ó n f e l d .

Vegetable Oil, Machinery Syndicate Ltd. und James Moores, England, 01- 
gewinnung aus Friichten oder Saat. Das Olgut wird zunachst in  einem Dampfkocher 
oder einer Kochvorr., die einen durchlócherten Zwischenboden besitzt, so daB das W. 
m it dem ólhaltigen G ut n ich t unm ittelbar in  Beriłhrung kom m t, gckocht. D anach w erden 
die F ruchtc oder Samen ausgepreBt. Das ausflieBende Ol wird in  einer Pfanne gesammelt 
u. nach der Vertrcibung des W. durch Erhitzen filtriert. (E. P. 328734 vom 14/3.
1929, ausg. 29/5. 1930.) E n g e r o f f .

John Woods Beckman, Amerika, óleztraktion aus tieriscJien und pflandićhen
ZeUen unter Zuhilfenahme eines Odrungsprozesses. Das ólhaltige G ut wird fein zerteilt, 
in W. eingeweicht u. m it einer B akterienkultur geimpft, die eine Milchsaureg&rung 
auslóst. Dabei wird dio Temp. derart eingestellt, daB ein gutes Wachsen der B akterien
ku ltu r erzielt wird. Dio entstohende Milchsaure wird gleichzeitig neutralisiert, Nach 
100—125 Stdn. is t die Zellsubstanz des Olgutes zerstort, so daB das Ol auslauft. (E. P. 
326195 Tom 7/9. 1928, ausg. 3/4. 1930.) E n c e r o f f .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Dcutscliland, Vorbehandlung von Olen bei nach- 
fołgender Destillation der Fettsauren. Man behandelt die Ole m it oxydierend wirkenden 
Stoffen, wie z. B. m it Halogenen, Halogen-Sauerstoffverbb., Permangansaure, Chrom- 
sdure, Perozyden. (F. P. 671047 vom 7/3. 1929, ausg. 7/12. 1929. D. Prior. 13/3.
1928.) E n g e r o f f .

Paul Ch. van der Willigen, Holland, Herstellung von Emulsionen trocknender Ole. 
Die Oxydation der trocknenden Ole wird in der Weise bewerkstelligt, daB das Oxy- 
dationsprod. sich n icht abschcidet, viehnehr kolloid in dor Lsg. verbleibt. Dies gelingt, 
wenn m an die im Laufe der Oxydation entstehende Sauro beseitigt, indem m an eine 
Base oder N H 3 in solchen Mengen zufiigt, daB die Wasserstoffionenkonz. der Emulsion 
konstan t bleibt oder zum indest keinen geringeren W ert ais 7 annim m t. Ais Base 
eignet sich insbesondere auch Seifenlsg. (F. P. 676101 vom 3/6. 1929, ausg. 19/2
1930. Holi. Prior. 6/11. 1928.) E n g e r o f f .

Johannes Scheiber, Deutschland, Verbesserung fetter Ole aus der Klasse des
Leinóls, Mohnols u. dgl. durch Einw irken auf die mehrfach ungesatt. F ettsauren, die 
die Grundlage dieser Stoffe ausmachen, in  solcher Weise, daB die ursprunglich nur 
m it isolierten Doppelbindungen ausgestatteten  Systeme in  solche konjugierton Cha- 
rakters u n te r m ehr oder weniger weitgehenden Bedingungen ubergefiihrt werden. 
Man bew erkstelligt die Umwandlung durch Anlagerung oder A bspaltung geeigneter 
Stoffe u n te r Zuhilfenahme geeigneter K atalysatoren. D ie Behandlung selbst erfolgt 
m it anorgan. Sauren oder Salzen, Halogenen, Metallen oder M etallverbb. D ie so be- 
arbeiteten  Sauren konnen noch einem VeresterungsprozeB unterw orfen werden. Ver- 
wendungsmóglichkeit der V erf.-Prodd.: Lacke, Anstrichmittel, Druckfarben. (F. P . 
678415 vom  13/7. 1929, ausg. 24/3. 1930. D. P rio rr. 4/8. 1928 u. 21/5. 1929.) E n g .

Sigurd Gronningsaeter, Philadelphia, und  Fischer-Hollinshed Co. Inc., New 
York, V. St. A., Vitaminisieren ton Olen und Fetlen. Man verseift zunachst in  bekannter 
Weise an  Vitamin A  u. D  reiche Ole, z. B. Lebertran, bei Ggw. von A. oder Aceton 
m it wss. NaOH  bei etw a 60—80° u. setzt nach dem N eutralisieren der Fl. das zu vit-
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aminisierendo Ol, z. B. ein Pflanzenol, zu, worauf das Gemisch m it W. verd. wird. 
(Holi. P. 21 728 vom 1/ 11 . 1927, ausg. 15/5. 1930. A. Prior. 2/11. 1926.) S c h u t z .

Nobel Chemical Finishes (Australasia) Ltd., Australien, Verhutung der Ranziditat 
pflanzlicher Ole, die zur H erst. von piast. Massen u. Lackuberzugen verwendet werden. 
Man fiigt zu dem Ol eine kleine Menge, z. B. 2%  Magnesiumozyd. (Aust. P . 16 967/ 
1928 vom 22/11. 1928, ausg. 27/8. 1929. E . Prior. 23/11. 1927.) E n g e r o f f .

Nobel Chemical Finishes (Australasia) Ltd., Australien, Verhiitung der Ranzi- 
ditdt pflanzlicher Ole, die zur H erst. von piast. Massen yerw endet werden. Man fug t 
zu dom Ol eine kleine Menge eines Metalhulfides, insbesondere eines Sulfides des Sb, 
As, Zn. Man kann auch Bleisulfido zusammon m it ZnO beifiigen. (Aust. P. 16 968/1928 
vom 22/11. 1928, ausg. 27/8. 1929.) E n g e r o f f .

Hebden Sugar Process Corp., New York, iibert. von: John C. Hebden, New York, 
Reinigen pflanzlicher Ole. Man misclit das Ol m it wss. bas. M etalltannaten, z. B. m it 
Fe-, A1-, Ti-Tannat, boi einer Temp., boi der das N eutralol von dem  Fallm ittel n ich t 
angegriffen wird, danach wird das W. u. der entstandene Nd. vom  Ol abgetrenńt. (A. P. 
1745 367 vom 2/4. 1923, ausg. 4/2. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Reinigen ron Sulfurolitenolen. 
Man behandelt dio Ole m it konz. Łsgg. von leicht fluchtigon Sauren, z. B. m it HC1, 
HCOOH, CH3CO,H. (E. P . 326 539 vom 14/12. 1928, ausg. 10/4. 1930.) E n g e r o f f .

Imperiai Chemical Industries Ltd., London. Howard Houlston Morgan und 
Alan Ashby Drummond, England, Behandlung ton  Tungoel u. Gemischen, die solches 
entlialten. Man mischt das Ol m it einem fliichtigen Losungsm. n ich t filmbildender 
A rt u. erh itzt das Gemisch mehrore Stdn. auf eine Temp., die n icht geringer ais 150" 
ist. Danach fugt m an eine kleine Menge eines Stoffes m it trocknenden Eigg. hinzu, 
z. B. ZnCl2, CaCL,, FeC!l3, H„SO.„ K H SO .. (E. P. 329685 vom 17/11. 1928, ausg. 
19/6. 1930.) E n g e r o f f .

P. Dumortier Freres, Frankreich, ExtraMion ton Leinsamen oder ahnlichen 
Pektine enthaltenden S to ff en. Das Verjagen des Losungsm. nach der Entolung wird 
durch Verdampfen dureligefiihrt. Man verw endct oine Vakuum vorr., die einerseits
durch ein im  Inneren angeordnetes Rohrcnbiindel u . andererseits durch einen Doppel-
m antel, in  denen W .-Dampf un ter D ruck umlauft, ausgeriistet ist. (F. P. 672715 
vom 20/7. 1928, ausg. 6/1. 1930.) E n g e r o f f .

Best Foods Inc., New York, iibert. von: John C. Hamilton, New Jersey, 
Benjamin H. Thurman, New York, und Louis G. Copes, New Jersey, Geruchhs- 
maćhen ton Lebertran. Man laBt das Ol bei Zimmertemp. durch granuliertc akt. Kohle 
strfimen u. leitet gleichzeitig ein nicht giftiges u. nicht oxydierend wirkendes Gas, 
z. B. C0 2, durch das Ol. (A. P. 1745 851 vom 31/7.1925, ausg. 4/2.1930.) E n g e r o f f .

Charles Fowler, Genf, Schweiz, Gewinnung ton  Lebertran oder ahnlichen Olen 
m it erhohtem Vitamingehalt. Es wird ein Dampfkocher beschrieben, bei der eine Oxy- 
dation des Oles w ahrend seiner Gewinnung vermieden wird. (E. P. 325 529 vom 15/10.
1928, ausg. 20/3. 1930.) E n g e r o f f .

E. R. Squibb & Sons, New York, -iibert. von: Ferdinand W. Nitardy, New York,
Gewinnung tiiaminhaltiger Ole aus den Lebem ton  Fischen. Man koeht die Lebern bei 
einer 100° n icht ubersteigenden Temp. u n te r verm indertem  D ruck, bis die Lebern 
zerkocht sind u. das Ol frei geworden is t. A lsdann le ite t man inerte Gase (N„, CO«) 
in  den Behalter, laBt die M. abkiihlen u. tren n t durch D ekantioren. Die so gewonnenen 
Ole enthalten  auch organ. J-Y erbb. von tlierapeut. W ert. (A. P. 1725964 vom 
29/1. 1924, ausg. 27/8. 1929.) E n g e r o f f .

E. R. Sąuibb & Sons, New York, ubert. von ; Walter G. Christiansen, New 
Jersey, Francis R. Chappell, New York, und Andre E. Briod, New Jersey, Haltbar- 
machen ton  Speiseólen. Man fugt zu den Olen, z. B. Lebertran, Ricinusol, kleine Mengen 
von aromat. Am inen  oder Aminophenole oder dereń D eriw . Beispiel: Zusatz von
0,01—5%  p-Aminophenol. (A. P. 1745 604 vom 5/11. 1927, ausg. 4/2. 1930.) E n g .

Darco Sales Corp., Amerika, iibert. von: Paul Mahler, New York, Bhichen ton  
Bienenwachs. Ais Bleichmittel wird verwendet ein Gemisch von Tier- oder Pflanzen- 
kohle u. ein T onhydrat, wio Fullererde, oder ein Stoff, wie n icht kolloidalcr Bentonit, 
der m it H 2S 04 behandelt worden ist. (A. P. 1739 796 vom 4/12. 1924, ausg. 17/12.
1929.) _ _ E n g e r o f f .

Christian Boesch, M arstetten, Schweiz, Rtickgeyńnnung des Wachses aus Bienen-
waben. Die W aben werden in einer Yorr. zentrifugiert bei einer Temp., die das Wachs
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schmolzen laBt. ZweckmaBig verwendet m an eine m it Dampf zu betreibende Schleudcr- 
vorr. (A. P. 1748 700 vom 20/12. 1927, ausg. 25/2. 1930. D. Prior. 14/3. 1927.) E x o .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Ilerstellung von Naturwachs 
dhnlichen Stoffen. Man verestert ein durch O xydation gebleichtes Montanwadis 
oder ein Umwandlungsprod. eines so gebleichten Wachses, das noch freie Sauren en t
halt, m it ungesatt. Oxyfettsauren u. fiigt gegebenenfalls feste oder fl. KW -stoffe, ol-, 
fett-, wachs- oder harzhaltige Stoffe, die keine freien Carboxylgruppen enthalten, 
hinzu. Dio im Veresterungsprod. noch enthaltenen freien Sauren werdon, gegebenen
falls in Salze, E ster oder Gemischo beider oder in andere Verbb., in denen die CO- 
Gruppe noch verbleibt, iibergefuhrt. (E. P. 327162 vom 24/9.1928, ausg. 24/4. 
1930.) E n g e r o f f .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., D eutschland, Yerseifen der freien Fettsauren in  
pflanzlichen und tierischen Fetten unter Vakuum m it Alkalilosungen. Dio Verseifung 
w ird bei móglichst konstanter Temp. durchgefiihrt, indem m an das Vakuum standig 
erhoht, je  nachdem, wie die Verdampfung des W. fortschreitet, bis m an den erforder- 
lichen Trockeiiheitsgrad fiir die Seife erreicht hat. W enn man bei 35—40° Arbeits- 
temp. ein Vakuum von etwa 750 mm erreicht hat, is t dio Seifo so w eit getrocknet, 
daB sio abfiltriert werden kann. (F. P. 683 468 vom 17/10. 1929, ausg. 12/6. 1930.
E . Prior. 26/11.1928.) E n g e r o f f .

Edgar Hugh Morris, London, Seife besonderer therapeutischer Eigenschaflen. 
Man setzt die Seife in  Form  diinner Schichten, z. B. nach dem Durchlaufcn einer 
Piliervorr., der Einw. ultravioletter Strahlen, dio m an m ittels Quecksilberqmrzlampen 
erzeugt hat, aus. (E. P. 328 043 yom 13/9. 1929, ausg. 15/5. 1930.) E n g e r o f f .

[russ.] Nik. J . Jessin, Olpflanzen. B ijsk: Okrpolewodsojus 1930. (35 S.)

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

J. H. Ross und W. E. Adlington, Untersuchungen iiber das Natronzellsloff- 
rerfahren. I. Der Einflu/3 hoher Konzentration au f die Kochung. Teil II . (I. ygl. C. 1930.
I. 3625.) Vff. geben an H and einiger Abb. eine ausfiihrliche Beschreibung der fiir die
Verss. gebrauchten App. u. der Ausfiihrung der Kochung. (Pulp Paper Magazine 
Canada 29. 507—08. 10/4. 1930.) B r a u n s .

J. H. Ross und C. R. Mitchell, Untersuchungen iiber das Natronzellstoffverfahren.
I I .  Der E in flup  der Konzentration au f die Qualitat. Teil I. (I. ygl. vorst. Ref.) In  Fort-
setzung ih rer Unterss. iiber den EinfluB der Alkalikonz. auf die Q ualitat des Zellstoffs 
untersuchen Yff. dic Einw. von Sauren auf Natronzellstoff. W ird dieser m it verd. H N 03, 
Oxalsiiure oder H 2SO_, verschicdener Konz. 3 Stdn. gekocht, so nim m t der Geh. an 
a-Cellulose erheblich ab. W eiter \m rdcn yerschiedenartige Zellstoffe einer Nachbehand- 
lung durch 3-std. Kochen m it l°/oig. NaOH unterworfen u. ebenfalls der a-Cellulosegeh. 
bestim m t, dabei «rurdc durchweg cin Ansteigen des a-Cellulosegeh. festgestellt. (Pulp 
Paper Magazine Canada 29. 537. 17/4. 1930.) B r a u n s .

A. W. Schorger, Die Chemie der Cellulose, besonders m it Bezug a u f Kunstseide. 
Zusammenfassender Y ortrag iiber die Bedeutung der wisaenschaftlichen Ar bei ten iiber 
die K onst. der Cellulose fiir dio Kunstseide. (Journ . Soc. chem. Ind . 49. T 154—59. 
21/3. 1930.) Cn. S c h m id t .

A. Herzog, Feinfddige Kunstseide. (SchluB zu C. 1930. I I .  838.) K unstseiden 
sind bzgl. ilires Feinheitsgrades m it tier. u. pflanzlichen Faserstoffen verglichen. 
(K unstseide 12. 221—22. Ju n i 1930.) SuYERN.

— , Herstellung einer feinfadigen Kunstseide nach dem Kupferoxydamnwniakproze/3. 
Forts. yon C. 1929. I I .  509. (Rev. univ. Soies e t Soies artif. 5. 15—21. 381—-83. Marz 
1930.) K r o n e r .

Herbert Levinstein, Filme und Fasern aus Cellulose. (Journ. Soc. chem. Ind . 49. 
Transact. 55—57. 78—81. 31/1. 1930. — C. 1930. I . 2031.) B r a u n s .

Bruno Schulze, Berstdruckprufung von Papier. (Papierfabrikant 28. Verein 
d. Zellstoff- u. Papier-Chemikcr u. -Ingenieure 267—71. 377—82. 8/ 6. 1930. Berlin- 
Dahlem. —  C. 1930. II . 840.) B r a u n s .

Bruno Schulze, Berstdruckprufung von Papier unter besonderer Berucksichtigung 
des Berstdruckpriifers Schopper-Dalen. (Vgl. C. 1930. II . 810 u. vorst. Ref.) (Wchbl. 
Papierfabr. 61. 274—76. 767—70.) B r a u n s .
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H . T a tu , Die gegenwdrtigen Methoden zur Unterscheidung der Kunstseiden.
(Ann. Chim. analyt. appl. [2] 1 2 . 129—35. 161—66. Ju n i 1930.) S u v e r n .

L. A. Helwich, Bewertung ron Cellulose- uiid Nitrocelluloserohstoffen fu r  die 
CeUuloidfabrikation. Beschreibung der Methoden zur Cjualitatsbest. von Nitrocellulose 
u. der an  das R ohm aterial zu stellenden Anforderungen. (Chemieky O bzor4. 184— 88. 
30/6. 1929. Prag.) ___________________  * S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Behandlung ron Wolle oder
Pelzwerk m it organischen Losungsmitteln. Um bei der Behandlung der Stoffe m it 
Ldsungsmm., die z. B. zum Schutz gegen M otten geeignete Stoffe gel. enthalten, ein 
Verfarben oder Unansehnlichwerden zu verhindern, se tz t m an den Lsgg. geringe Mengen 
ein weiteres, hoher sd. Losungsm., wie Butylalkohol, Benzylalkohol, Cyclohezanol, 
Cyclohexanon oder Phthalsduremethylestcr hinzu. (E. P. 330 598 vom 9/3. 1929, ausg. 
10/7. 1930.) A l t p e t e r .

George Samuel Wallis, England, Verfahren und Vorrichtung zum  NaclibeJiandeln 
fertig gesponnener Fiiden aus Wolle, Baumicolle. Die Fiiden werden un ter einem m it 
Lóchern versehenen R ohr entlang gefuhrt u. hierbei m it einer Lsg. von Cellulose oder 
Cellulosederiw . betraufelt. AnschlieBend durehlaufen die Fiiden eine alkal. Lsg. 
(E. P. 326 963 vom 21/2. 1929, ausg. 17/4. 1930.) E n g e r o f f .

Sidney L. Schwarz, iibert. von: Frank L. Bryant, Chicago, Illinois, Behandeln 
ron Faserstoffen. Man bearbeite t Cellulosebrei oder andere Faserstoffe m it Gase ab- 
gebenden Lsgg. derart, daB die Gasblasen dem Faserm aterial einverleibt werden. 
Durch den anschlieBenden Trocknungsprozefl werden die Fasern durch den erhohten 
D ruck der Gase gelockert u. yoneinander getrennt. (A. P. 1 740 280 vom 19/12. 1928, 
ausg. 17/12. 1929.) E n g e r o f f .

Reuben Levi Pritchard, Glasgow, Schottland, Verfahren und V orrichtung zum  
Entleimen, Waschen und Trocknen ron Pflanzenfasern, dad. gek., daB die Bundel 
von langsgestreekten, auf ihrer ganzen Lange angenahert parallelen u. lose neben- 
einander liegenden Fasern zwischen je. zwei H alteplatten , die endseitig offene Troge 
bilden, geschichtet u., wahrend sie durch einw arts vorspringende Stifte der einen 
P la tte  gehalten sind, m it den Trógen in eine aufrechte Lage gebracht werden, u. daB 
m ittels Durchstrom ung der Troge in der Langsrichtung durch FI. von oben nach unten  
oder um gekehrt u. von unten  beim Troelmen m ittels L uft durch oberes Absaugen 
derselben u. unteres Zufiihren von w. L uft un ter abwechsclnder langsamer Drehung 
der Troge nach entgegengesetzten R ichtungen eine Trennung u. gegenseitige Lockerung 
der Fasern veranlaflt wird. — Vier weitere Anspriiche behandeln Ausbildungseinzel- 
heiten von Vorr. gemaB Anspruch 1 . (D. R. P. 501329 KI. 29a vom 21/12. 1928, 
ausg. 1/7. 1930.) E n g e r o f f .

Robert Douglas Coghill, England, Behandeln ron H an f und ahnlichen Fasern. 
Man en tfern t den n ich t aus Cellulose bestehenden A nteil, indem m an die Faser in  
sauren alkal. F il. kocht u . dio Faser dabei preBt. Die so erhaltene Cellulosefaser w ird 
m it B indem itteln, wie W achs, K autschuk, Celluloselsgg. nachbehandelt. Das Verf.- 
Prod. Yermag Ol s ta rk  zu absorbieren u. wird daher ais Putzwolle verwendet. (Aust. P.
15 913/1928 vom 28/9. 1928, ausg. 16/7. 1929. Neuseeland. Prior. 15/10. 1927.) ENG.

Ivan Tudor und Owen Tudor-Hart, New Place, Baghost-Surrey, Veredeln 
ron Pflanzenfasern, iiubesondcre ron Kokosfasem. Zunachst wird das G ut m it 3 bis 
5%  NaOH-Lauge etwa 1 Stde. gekocht, danacli wird gewiissert, getrocknet, gegebenen- 
falls gefarbt. SchlieBlich wird die Faser mechan., z. B. zwischen zwei Flachen, ge- 
riebon u. poliert, bis ein weiches, glanzendes Ausselien erzielt worden ist. (E. P. 
3 2 8  6 3 8  vom 2/11. 1928, ausg. 29/5. 1930.) E n g e r o f f .

Frederic Georges Maillard, Frankreich, Kiinstlichc Wolle auć Pflanzenfasern. 
Die Fasern werden zunachst in einem fetthaltigen Bad mechan. bearbeitet, danach 
versponnen u. gezwimt. AnschlieCend wird das Textilgut zwecks Entfernung der 
Ligninstoffe in  einem Gemisch von Na-Sulforicinat u. N a2C 03 u. darauf in NaOH- 
Lauge behandelt. SchlieBlich wird gebleicht u. fertig gemacht. (E. P. 329 792 vom 
24/4. 1929, ausg. 19/6. 1930.) E n g e r o f f .

Joaąuin Julio de la Roza, sr., Amerika, Geuńnnung ron Teztilfaden aus Zucker- 
rohrbagasse. Man behandelt die Bagasse zuerst m it verd. Saure bei einer Temp. von 
etw a 160— 173° u. danach m it einer verd. alkal. Lauge. (Holi. P. 21869 vom 29/1.
1927, ausg. 15/5. 1930.) ~ E n g e r o f f .
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Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., W uppertal-Elborfeld, Vcrfahren 
zur Hersłellung ton  kiinstlichem Stroh, insbesondere aua Cellulose, 1. dad. gek., daB 
H ohlraum e entbaltenden, bandchenartigen Gebilden einzeln oder zu mebreren Dreliung 
(Drall) gegeben wird. — 2. dad. gek., daB die gesponnenen hoblraum haltigen Bandchen 
einzeln oder zu mehroren in  umlaufende Spinntopfe eingefiihrt werden. — 3. Kiinst- 
liches Strob, insbesondere aus Cellulose, bestehend aus gedrehten oder verzwirnten 
Bandchen, welche m ehr oder weniger zusammengefallene H ohlraum e enthalten. 
(D. R. P. 502074 KI. 29a vom 13/4. 1928, ausg. 8/7. 1930.) E n g e r o f f .

fitablissements Vira, Sanlaville & Co. (Socićtć en Commandite par Ac- 
tions), Frankreicli, Behandeln ton  Strohhiiten zum Schutze gegen Staub u. W. Man 
versieht die Strohhutc m it einem gefarbten oder n icht gefarbten Anstrich eines ge- 
eigneten Celluloselackes. (F. P. 673374 vom 3/8. 1928, ausg. 14/1. 1930.) E n g e r o f f .

Insulite Co., V. St. A., Herstellung von Holzschliff. Das Holz w ird in  der R ichtung 
der Fasern in  Ggw. von W. geschliffen, ohne daB ein ZerreiBen der Fasem , die un- 
m itte lbar nach dem A btrennen fortgefiihrt werden, sta ttfindet. (F . P. 682 946 vom 
9/10. 1929, ausg. 4/6. 1930.) M . F. M u l l e r .

Mead Pulp & Paper Co., D ayton, Ohio, iibert. von: Francis G. Rawling, 
Chillicothe, Ohio, Herstellung von Holzschliff-papier. Der Holzschliff wird durch Ab- 
pressen moglichst entw assert u. dann m it einer stark  verd. Saure angeriihrt, auf der 
Papiermaschine verarbeite t u. getrocknet. (A. P. 1766 944 vom 21/1.1929, ausg. 
24/6.1930.) M . F. M u l l e r .

Christian Moes, A msterdam, Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung ton  
Papier m it dem Aussehen und den Eigenschaften ton m it der Hand geschdpftem Papier, 
dad. gek., daB eine Anzahl einzelncr, m it D rahtsieb bespannter u. in  einer geschlosscnen 
Reihe fortbew egter K asten  ais Ganzes gesehuttelt wird, an einer Stello der Bahn auf 
die Saugkasten die Papiermasse aufgebracht wird, nach Bldg. einer Papierschicht die 
Papierschicht m ittels einer Gautschwalze, welche dieselbe Schiittelbewegung wie dio 
Saugkasten erfahrt, abgehoben u. von einer Vorr. zum Pressen u. Trocknen des Papiers 
zugefulirt w ird. Dio Vorr. zur D urchfiihrung des Verf. besteh t aus einem um  eine 
senkrechte Achse sehwenkbaren Gcstell m it Fuhrungen fu r eine Anzahl Saugkasten, 
dereń obere Flachę in  bekannt-er Weise aus einem gegebenenfalls m it einem Wasser- 
zeichen yersehenen Drahtgewebe besteht u. welche w ahrend ihrer ganzen Fortbewegung 
oder eines Teiles dcrselben in bekannter Weise m it einem U nterdruckraum  in Verb. 
stehen,' u . einer an dem Ende der Bahn der Saugkasten angeordneten Gautschwalze m it 
Filz, welche m it dem Gcstell hin und ber bewegbar ist. An H and m ehrerer Abbildungen 
is t die A pparatur beschrieben. (D. R. P. 501258 KI. 55d vom 31/5. 1927, ausg. 5/7. 
1930. Holi. Prior. 24/12. 1926.) M. F . M u l l e r .

Albert L. Clapp, Danvers, Massachusetts, Herstellung ton  Papier und Pappe 
aus Holzstoff u . aus Kieselgur oder Cellit, Ton u. Holzmehl. In  einem GefaB werden 
50 Teile Papierstoff gehollandert, dann werden 5 Teile H arzleim  u. spater 5 Teile 
Alaun zugesetzt u. die M. zu Ende gehollandert. In  einem anderen Kessel worden 
10 Teile Cellit oder Kieselgur, 20 Teile Holzmehl u. 70 Teile Ton m it W. zu einer Sus- 
pension verarbeitet. Die beiden getrennt hergestellten Massen werden zusammen auf 
der Papierm aschine verarbeitet, so daB eine Papier- oder Pappenbahn entsteht, dereń 
Oberflache aus ungefahr 700/„ Ton u. 30%  Papierstoff besteht. (A. P. 1765 860 
vom 22/12. 1922, ausg. 24/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

Werner Dautwitz, Zurieh, Verfahren zum  Verfestigen und Dichten ton Pappgufl- 
flaschen, PappguPpaekungen und sonstigen PappgufSerzeugnissen (N achtrag zu F . P. 
666 244; C. 1930. I . 460) durch Im pragnieren m it porenfiillenden Stoffen, wie Leim 
u. dgl., dad. gek., daB das leim artige Trankungsm ittel durch D ruckim pragnierung in 
das innere Gefiige der PappguBwandung des fertigen Erzeugnisses eingelagert wird, 
u. zw ar Y orzugsw eise derart, daB die innere Oberflache raub u. porós bleibt, so daB 
diese hornash, wenn erforderlich, in  an sich bekannter Weiso m it einem festhaftenden 
uberzug von Paraffin , Wachs o. dgl. glasiert werden kann. D er m it einem leimartigen 
Trankungsm ittel u n te r D ruck im pragnierte PappguBformling wird innen m it h. W. 
ausgewaschen. (Oe. P. 118 464 vom 22/3. 1928, ausg. 10/7. 1930.) M . F . M u l l e r .

George James Manson, Hawkesbury, O ntario, Fettdichtes Papier. D er Papier- 
stoffmasse wird eine W achsdispersion zugesetzt, die z. B. erhalten wird durch Ver- 
diinnen von 4 Teilen N a2S i0 3-Lsg. (50°/oig.) in 36 Teilen W .; zu dieser Lsg. werden
2 Teile A laun in  24 Teilen W. zugesetzt. Dazu werden 1 Teil Leim u. 33 Teile Paraffin 
eingeruhrt u. die M. auf 170° F  erhitzt. — Eine andere Im pragniermasse besteht aus



1 8 0 2 H XTm. F a s e r -  0. S p i n n s t o f f e ;  P a p ie r  u s w . 1930. II.

31 Teilen Paraffin, 7 TeilenM ontanwachs, 2,65 Teilen N a2S i0 3-Lsg. (50% ig.), 1,35 Teilen 
Alaun u. 58 Teilen W. oder aus 32,5 Teilen Paraffin, 0,85 Teilen Montanwachs, 5 Teilen 
N a2S i0 3-Lsg., 2,75 Teilen Alaun, 0,4 Teilen Leim u. 58,5 Teilen W. (A. P. 1762 931 
vom 14/3. 1927, ausg. 10/6. 1930.) M . F. M u l l e r .

Flintkote Co., M assachusetts, ubert. von: Lester Kirschbraun, Leonia, New 
Jersey, Herstellung ron wasserdichłem Pa-pier. Papierstoff wird in móglichst trocknem 
Zustande m it einer wss. Em ulsion eines waaserabatoBonden B indem ittels verm ischt 
u. daa Prod. zu einer Papierbahn vcrarbeite t, die nachher erh itz t wird, dam it da3 
B indem ittel das Papier durchdringt. E ventl. werden der Bindem ittelem ulsion noch 
Fiillstoffe zugegeben. (A. P. 1 7 6 7  532 vom 24/5. 1923, ausg. 24/6. 1930.) M. F . Mii.

Du Pont Cellophane Co. Inc., V. S t. A., Herstellung ron wasserdichłem Papier 
durch t)berziehen des Papiers m it einer Lsg. von Nitrocollulose, Wacha, H arz u. einem 
W eichmachungamittel, z. B. von 30— 70%  Nitrocellulose, 30— 60%  H arz, 2— 6%  
Wacha u. 5—30%  W eichmachungsm ittel. — Z. B. werden 52%  Nitrocellulose, 35%  
Harzester, 7— 8% ' Phthalaiiuredibutyleater u . 3%  Paraffin  oder 50%  Nitrocellulose, 
34%  Dam m arharz, 12%  Trikresylphosphat u. 4 %  Paraffin  gel. in  einem Losungsm.- 
Gemisch aus 25%  A., 43%  A., 18%  Toluol u . 14%  B uty lacetat oder aus 62%  Essig- 
ester, 27%  Toluol, 9%  A u. 2%  B utylacetat. (F. P. 683 066 vom 10/10. 1929, ausg. 
5/6. 1930. A. Prior. 12/10. 1928.) M. F . M u l l e r .

Lucius P. Janeway und Charles J. Scudder, ubert. von: Jacob J. Jaueway, 
New Brunswick, New Jersey, Herstellung eines abicaschbaren gemusterten Papiers fiir  
Wandbekleidungen. E in  Papiergewcbe wird m it wasserfestem M ateriał iiberzogen, 
dann w ird ein M uster auf diesen Uberzug ebenfalls m it waaaerfeatem M ateriał auf- 
gedruekt u . das Gewebe getrocknet. An H and einer Zeichnung is t dio A pparatur 
u. der Gang des Verf. beschrieben. (A. P. 1764408 vom 18/12. 1925, ausg. 17/6.,
1930.) ar. F . Mu l l e r .

Albert L. Clapp, I)anvers, M assachusetts, Herstellung eines m it Metali iiberzogenen 
Papiers. Asbest-Cellulose-Papier w ird m it einer N a2S i0 3-Lsg. behandelt, die m it dem 
A sbest sich um aetzt u. ein hartes Papier erzeugt. Die Oberf lachę des Papiers wird m it 
einem leitenden M ateriał iiberzogen, z. B. m it RuB, G raphit, M etallpulver, Feil- 
spiinen etc., u. darauf das M etali elektrolyt. niedergeschlagen, z. B. Cu oder Ag. (A. P.
1765 862 Tom 16/7. 1926, ausg. 24/6. 1930.) M. F . M u l l e r .

N. K .  F. Hanson, Stockholm, und o . Bildt, M unkedal, Vorrichtung zum Kochen 
faseriger Stoffe. (Schwed. P. 64514 vom 18/10. 1924, ausg. 31/1. 1928. —  C. 1927.
I I .  1637 [A. P . 1 633 730].) M. F. M u l l e r .

Wolff & Co., Walsrode, und R. Weingand, Bomlitz, Herstellung ron Cellulose. 
(E. P. 288 997 vom 20/9.1927, Auszug yeroff. 13/6.1928. Prior. 19/4.1927. —
C. 1929. I I .  1612 [Sehwz. P . 131 813].) M. F . M u l l e r .

Charles Pfeiffer, Frankreich, Herstellung ron hydrophiler Zellstoffwatte aus Ab- 
fallen von Textilstoffen, Baumwolle, Leinen, H anf etc. oventl. un ter Zusatz von Zell- 
stoff aus Tannenholz durch Zerkleinern, Auslaugen, Wasehen, Zerfasern, Bleichen 
m it Chlorkalk, N eutralisieren u. Wasehen. Dio Prodd. stellen eine langfaserige reine 
Cellulose dar, die auf der W attem aschine verarbeite t wird. Das Prod. besitzt eine 
hohe Aufsaugfśihigkeit u . grofio W eichheit. (F. P. 682285 vom 25/9. 1929, ausg. 
26/5. 1930.) M. F . M u l l e r .

Koppers Co., Delaware, ubert. von: Robert R. Fulton, Pennsyb-anien, Gelali- 
nieren ron cellulosehaltigen Stoffen, dad. gek., daB m an das Gut, z. B. Baumwolle, 
Cellulosebrei oder Pap ier aus Zellstoff, m it Lsgg. von Calciumrlwdanid u. Formaldehyd 
bei gowohnlichem D ruck behandelt. (A. P. 1767662 vom 16/3. 1927, ausg. 24/G.
1930.) E n g e r o f f .

W. E. B. Baker, Brooklyn, N. Y., iibert. von: Webster E. Byron Baker und 
Fred G. Roberts, York H aven, I’ennsylv., Gewinnung ron Lignin-Gel aus Sulfit- 
celluloseextrakt durch O xydation des in den Lignosulfonsauren enthaltenen S mit 
C r0 3-Lsg. zu H 2S 0 4, die in Form  von Sulfaten abgetrennt w ird. Das Gel w ird mit 
W. gewasehen. E s wird in der T extil- u. Papierindustrie verwendet. (A. P. 1764 601 
vom 26/5. 1923, ausg. 17/6.1930.) 51. F . Mu l l e r .

Societe Barbou&Cie., P aris, iibert. von: Pierre Alfred Barbou, Paris, Ge
winnung von N alrium sulfit. (A. P. 1765 560 vom 12/1.1928, ausg. 24/6.1930.
F . P rio r. 21/1. 1927. — C. 1929. I .  326 [F. P . 642270].) D r e w s .

Carl Henrik Michelson, Helsingfors, F innland, Verfahren zur Yeredelung der 
bei der Sulfat- oder Natronzellstoffherstellung anfallenden sogenannten Sckmierseife durch
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Abscheidung der darin  enthaltenen H arz- u. Pettsau ren  m it H ilfe von Sauren, 1 . dad. 
gek., daB die Scłimierseife rfiit gegebenenfalls konz. Sulfitablauge boi gewohnlicher 
Temp. oder erhóhter Temp. behandelt wird, um P e tt- u. H arzsauren aus der Schmier- 
seife freizumaehen. — 2. dad. gek., daB die freigem aehten F e tt- u. H arzsauren m it 
einem geeigneten Losungsm., z. B. Bzn., e s trah ie rt werden, worauf das Losungsm. 
vertrieben wird. —  3. dad. gek., daB aus dem naeh dem A btreiben des Losungsm. 
verbleibenden Erzeugnis die F e tt- u. H arzsauren in bekannter Weise getrenn t ge- 
wonnen werden. — 4. dad. gek., daB die m it Selimierseife behandelte u. von F e tt- 
u. H arzsauren befreite Sulfitablauge zu einem vollkommen trocknen R iickstand ein- 
gedam pft wird. (D. R. P. 503 030 KI. 12o vom 27/7. 1928, ausg. 19/7. 1930. F in . 
Prior. 9/5. 1928.) E n g e r o f f .

Verein fiir cliemische Industrie Akt.-Ges., Deutschland, Fettsaureester der 
Cellulose. Man laBt auf Cellulose von einem Feuclitigkeitsgeh., wie ihn  lufttroekne 
Cellulose besitzt, w ahrend einiger Zeit bei Tempp., die bis 50° steigen kónnen, F e tt- 
saure u. F ettsaureanhydrid  in  einer Menge, die zur vollstandigen V ercsterung aus- 
reicht, in Ggw. einor zur V eresterung nich t liinreichcnden K atalysatorm cngc ein- 
wirken. Gleichzeitig w ird die Cellulose in einer Zerfaserungsvorr. m it senkrecht- 
laufenden M ahlsteincn oder einer Kugel- bzw. Zylinderreibvorr. d era rt bearbeitet, bis 
die Cellulose von den R k.-F ll. durelifeuchtet ist. D er K ata lysa to r wird allmahlich 
in ldeinen A nteilen zugefugt. Das noch h. Gemisch wird einem meclian. Maisch- u. 
MiscliprozeB unterworfen, wobei eine Tem peraturerholiung sta ttfinde t. SchlicBlich 
w ird der E ster gcfiillt, z. B. m it W. E ine verfahrensgemaB ausgebildete Vorr. wird 
besclirioben. (F. P. 681624 vom 11/9. 1929, ausg. 16/5. 1930.) E n g e r o f f .

Scottish Dyes Ltd., iibert. von: Birkett Wyłam und John Thomas, Grange- 
m outh, Schottland, Herstellung von Celluloseacetat. Man erh itz t Cellulose m it Essig
saureanhydrid in  Ggw. von Pyridinschwefelsaureanhydrid. Man erhalt auf diese 
Weise Celluloseacetat m it einem Geh. von 56%  u. mehr (berechnet auf dio Acetyl- 
gruppe). Die Verf.-Prodd. dienen zur H orst. von Filmen  u. biinstlicher Seide. (A. P. 
1748 689 vom 30/1. 1929, ausg. 25/2. 1930. E . Prior. 26/1. 1928. F. P. 668 028 Tom 
25/1. 1929, ausg. 26/10. 1929. E . Prior. 26/1. 1928.) E n g e r o f f .

Le Ketol, Frankreich, Cellulosebutyrat. Man laBt auf Cellulose die berechnete 
Menge Butyrylchlorid  in  Ggw. einer te rtia ren  organ. Base, z. B. von Pyridin, u. eines 
K atalysators einwirken. Verwendungszweck: H erst. von Folien, Filmen, Kunstleder, 
Kunstseide. (F. P. 664 932 vom 8/3. 1928, ausg. 12/9. 1929.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Hans T. Clarke und Carl J. Malm, Amerika, 
Celluloseester ungesalligter Fettsauren. Man e rh itz t Cellulose m it einer organ. Mono- 
carbonsaure, die eine Athylenbindung besitzt, z. B. m it Crotonsaure, bis ein niederer 
Celluloseester m it einer ungesatt. Acylgruppe entstanden ist. Die Veresterungstemp. 
wird un ter der Temp. gehalten, bei der die Cellulose u. der E ste r zersetzt wird. Die 
Verf.-Prodd. dienen zur H erst. von Filmen  u. Lacken. (A. P. 1739 210 Tom 4/5. 1927, 
ausg. 10/12. 1929.) E n g e r o f f .

Societe des Usines Chimiques Rhóne-Poulenc, Paris, CelMosecrotonsdure- 
ester. Man behandelt Cellulose oder ihre nahen Umwandlungsprodd. m it Croton- 
sćiureanhydrid in Ggw. von K atalysatoren u. m it oder ohne Verdiinnungsmittel. 
Die Yerfahrensprodd. dienen zur H erst. von piast. Massen, kunstlicher Seide, Filmen. 
(E. P. 328 588 vom 22/ 12. 1928, ausg. 29/5. 1930.) E n g e r o f f .

Societe des Usines Chimiąues Rhóne-Poulenc, Paris, Verseifen von CelMose- 
crolonaten. Cellulosetricroton.at, das in einem Losungsm. oder einem Gemisoh solcher, 
die W. enthalten, gel. ist, wird in  Ggw. von Verseifungskatalysatoren teilweise yer
seift. Ver\vendungszweck der V erf.-Prodd.: H erst. von piast. Massen, Celluloid,
Kunstseide, Lacken. (E. P. 329 704 vom 25/2. 1929, ausg. 19/6. 1930.) E n g .

Friedrich Georg Christof Klein, D eutschland, Bereitung kolloider Losungen, 
z. B. von Cellulose, Albumin, Silicagel, Starkę. Man laBt in die Poren getpiollener 
Kolloide Stoffc eintreten, die befahigt sind, in  den Kolloiden zu quellen oder sich zu 
lósen, wie z. B. Acetin, Aceton, CH3COOH, Clucose, Phenol, Glycerin, Chlorhydrin. Die 
so erhaltenen Massen oder Lsgg. lassen sich verestern, verathern, santhogenieren oder 
in Kupferoxydam moniak lósen. Die erhaltenen Verf.-Prodd. werden auf kiinstliche 
Gebilde aller A rt w eiter verarbeitet. (F. P. 676 627 vom 13/6. 1929, ausg. 25/2.
1930.) E n g e r o f f .

Soc. Clement et Riviere, Frankreich, Minderung der Viscositat von Cellulose- 
derhatlosungen. Man fiigt zu den Dispergierungs- oder Ldsungsmm. fiir die Cellulose-
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deriw . sehr geringe Mengen (0,05—0,5% ) bas. Stoffe, organ, oder anorgan. A rt. Die 
so erhaltenen Lsgg. diencn der H erst. von Lacken, Filmen, Hdutehen, hunstlichc.ni Leder, 
Celluloid, piast. Massen, kiinstlicher Seide, Schie/3pulver. (F. P. 675 086 vom 29/9. 
1928, ausg. 5/2. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutseliland, iibert. von: Otto Leuchs, 
Elberfeld, Loslichmachen unloslicher oder schioer loslicher Ather von Kohlehydratcn, ins- 
be.sonde.re von CeUidosealhern. Man behandelt die A ther in  Ggw. eines Quellungsmittels 
(Bzl.) m it einer Saure (H 2SO.,, HC1, H 3PO,,) in solcher Menge, daB eine depolymeri- 
sierende u. abbauende Einw. auf die A ther erzielt wird. D erart behandelte Lsgg. dienen 
zur H erst. von Filmen. (A. P. 1 767 382 vom 24/6.1926, ausg. 24/6. 1930. — D. Prior. 
27/6. 1925.) E n g e r o f f .

William Porter Dreaper, London, Herstellung kiinstlicher Seide und Fihne 
aus Cellulosdósungen. Man fiigt Latez in geeigneter Menge zu den Spinnlsgg. u. ver- 
a rbeite t diese in bekannter Weise nach dem NaBspinnverf. Gleichzeitig vcrleibt m an 
der Cellulosemasse w ahrend der Ausfallung Schwefel ein. Das Vulkanisieren wird 
nach dem W aschen der Faden u. un ter Yerwendung eines Beschleunigers, z. B. Di- 
phenylguanidin, bei einer Temp. von etw a 90° bewerkstelligt. (E. P. 328 627 vom 
25/1. 1929, ausg. 29/5. 1930.) E n g e r o f f .

Novaseta Akt.-Ges. Arbon. Schweiz, Neutrale oder alkalische Fdllbader zur Her
stellung kiinstlicher Seide. Man fiigt zu dem fu r das Fallbad zu Yerwendenden meteor. 
W. AIkalihydroxyd oder Alkaliliydrosulfit. (F. P. 682 737 vom 3/10. 1929, ausg. 
2/6. 1930. Schwz. P rior. 8/10. 1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Trockenspinntorrichtung zur Her- 
stellung von Kunstseide aus Cellulosederitalen. Die Vorr. is t un te rte ilt in  einen Raum , 
in welchem die Faden geąuollen werden, u. ferner in  einen Trocknungsraum. (F. P. 
682 817 Tom 5/10. 1929, ausg. 3/6. 1930. D. Prior. 5/10. 1928.) E n g e r o f f .

American Bemberg Corp., New York, iibert. von: Heinz Winkelmann, 
D eutschland, Vorrichtung zur Erzeugung ton  Kutistseidefdden bei dem Kupferozyd- 
ammoniakstreckspinnterfahren. (A. P. 1 761 860 vom 19/1. 1928, ausg. 3/6. 1930.
D. P rior. 20/1. 1927. —  C. 1929. I . 2370 [Oe. P . 112268].) E n g e r o f f .

Zellstoftabrik Waldhof und Arnold Bernstein, Mannheim, Verfahren zur 
Herstellung ton  hohlen, kilnstlichen Faden aus tiscosen Flussigkeiten (z. B . Viscose) 
durch Einverleiben von L uft oder indifferenten Gasen, 1. dad. gek., daB die viscose 
F l. m ittels an sich bekannter Vorr. in  einem luft- bzw. gaserfiillten R aum  zerstaubt 
w ird. — 2. dad. gek., daB dio in dem H ohlraum  sich niederschlagende u. L uft in feinster 
Verteilung enthaltende Spinnmas.se un ter D ruck gesetzt u. danach un ter Druck ver- 
sponnen wird. (D. R. P. 501330 KI. 29a vom 10/3. 1929, ausg. 1/7. 1930.) E n g .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Schweiz, Behandeln ton Baumu-olle und  
Kunstseide, die aus regenerierter Cellulose besteht. Man bearbeitet diese Stoffe in Form 
von Fadenspulen zunachst m it alkal. Lsgg. u. dann m it Lsgg. von esterifizierend 
wirkenden M itteln in indifferenten Losungsmm. Diese Fil. werden durch die m it 
A lkali bearbeiteten Spulen von auBen nach innen oder in um gekehrter R ichtung 
hindurchgepreBt. (F. P. 683 751 vom 22/10. 1929, ausg. 17/6. 1930. A. Prior. 22/10.
1928.) E n g e r o f f .

Brysilka Ltd., London, Nachbehandeln und Waschen ton Teztilgut, insbesondere 
ten  kiinstlicher Seide in  Strangform. Die Fadenstrango sind frei aufgehangt u. werden 
ruckweise uber eine Reihe von Trogen, die die Nachbehandlungs- u. W aschfll. ent- 
haltcn, fortbewegt. Sobald die Vorwartsbewegung des Gutes aussetzt, werden die 
Tróge senkrecht hochgehobon, so daB die Strange vóllig in die Bader eintauehen. 
Noch bevor das T extilgut seitw arts weiter bewegt wird, senken sich die Troge wieder, 
so daB die S trange noch abtropfon kSnnen, ehe sie iiber den nachsten Trog hinwandern. 
(F. P. 683 335 vom 15/10. 1929, ausg. 11/6. 1930. D. Prior. 22/12. 1928.) E n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: August Lautz, 
Wolfen. K r. B itterfeld), Verfahren und Vorrichtung zum Waschen ton  Spinntopf- 
hinstseide, dad. gek., daB der gesponnene Faden vor dem E in tr it t in  den Spinntopf 
im Gegenstrom ausgewaschen u. die Waschfl. un ter Verwendung von Fadenfiihrungs- 
trichtern  abgefuhrt wird, in  welche die Waschfl. von unten e in tritt u. von oben abflieBt, 
wobei durch Saugwrkg. der strom enden F l. oder durch D ruckluft oder durch Rohr- 
Yerengung des Fadenfuhrungstrichters das Ausfliefien der Waschfl. an der Faden- 
austrittsóffnung verringert wird. — Drei weitere Anspriiche behandeln Ausbildungs-
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einzelheitcn von Vorr. gemaB Anspruch 1. (D. R. P. 501496 KI. 29a yom 9/8. 1928, 
ausg. 2/7. 1930.) E n g e r o f f .

Spinnstoffwerk Glauchau Akt.-Ges. und Heinrich Voss, Glaucliau (Sachsen), 
Verfahren zum Waschen von a u f gelochłe Hulsen aufgewickelten Kunstseidefaden aller 
A rt. (Oe. P. 117 020 vom 13/10.1927, ausg. 25/3.1930. D. Prior. 12/11.1926. — 
C. 1928. I. 2147 [E . P. 283950].) E n g e r o f f .

Heberlein & Co. Akt.-Ges., W attw il, S t. Gallen, Schweiz, Verfahren zur Uber- 
fuhrung hochmolekularer tierischer Eiweipstoffe in  spinnbare Losungen. Zu dem Ref. 
nach F . P . 669 634; C. 1930. I . 922 is t folgendes nachzutragen: Ais Ausgangsstoffe 
cigncn sich Abfalle von Horn, tier. Hdułen, Schnen, Wolle oder Seide. Die entstandenen 
viscosen L 3gg. konnen in  iiblicher Weise nach dem NaB- oder Trockenspinnverf. auf 
Kunstfaden  versponnen werden. Folgende Beispiele sind angegehen: Hornspane werden 
m it h . W. u. Salicylsaure erh itz t, bis sio weich u. geąuollen sind. N achdem  Abtropfen 
tr a g t man sie in dio 10 fache Menge fl. Plienols ein u. laBt sie in  diesem w eiterąuellen, 
u n te r allmiihliclier Erhohung der Temp. bis hochstens zum K p. des W ., wobei yoll- 
standigo Lsg. e in tritt . — Hautdbfalle werden m it ca. der 5 fachen Menge krystallisierten 
Phenols, gegebenenfalls u n te r Zusatz von W ., yorsichtig erwiŁrmt. D ann le ite t m an 
S 0 2 ein, wobei u n te r s tarker (Juellung Lsg. erfolgt. Etwaigo V erluste an  W. durch 
Abdampfen lassen sich durch Anwendung eines RuckfluBktihlers yerwendon. (E. P. 
306464 vom  20/2. 1929, Auszug veroff. 17/4. 1929, D . Prior. 20/2. 1928.) S c h o t t l .

International General Electric Co., Inc., Amerika, iibert. yon: Allgemeine 
Elektrizitatsgesellschaft, D eutschland, kunstseide aus icunstlichen Harzen. (E. P. 
303 867 vom 11/1. 1929, Auszug veroff. 6/3. 1929. D. Prior. 11/1. 1928. — C. 1930. 
I . 463 [F. P . 667077] Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft, Berlin.) E n g e r o f f .

Connan Doyle Higginson, Los Angeles, Californien, Verfahren zum Behanrldn 
w id  Verzieren von Celbphan. Z uerst w ird das Cellophan in  W. getaucht u. dann m it 
einer diinnen Ólschicht iiberzogen. D anach wird eine M. aufgetragen, die en thalt: 
CH3C 02H, Leim u. Gelatine. jo tz t  laBt m an trocknen, bis die M. n ich t m ehr klebt. 
Nunm ehr konnen die Pigm ente u. dgl. aufgetragen werden. Die yerzierte Oberflache 
wird durch eine weitere Cellophanfolie abgedeckt. (A. P. 1736 597 vom 16/9. 1925, 
ausg. 19/11. 1929.) E n g e r o f f .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Deutschland, Schrumpfkapseln aus Cdluloseesteni. Man 
behandelt die feuchten Gebilde m it einer wasserlóslichen, n icht fltichtigen FL, (Glycerin, 
Polyalkoholen, Sorbit, Milchsdureglycerinesfer) gegebenenfalls un ter E inschaltung eines 
Vorbades u. vertre ib t auf diese Weise das in  den Gebilden entlialtene Quellungswasser. 
Die so bearbeiteten K apseln sind auch in  Ggw. von L uft halbar. (F. P. 682 351 yom 
26/9. 1929, ausg. 27/5. 1930. D. Prior. 27/9. 1928.) E n g e r o f f .

William Hoskins, Chicago, V. S t. A., Plastische Masse. Man iiberzieht bzw. 
im pragniort inerte Fiillstoffe, wic Sagemehl, Korkmelil, Asbest, Sehwerspat usw. m it 
einer Lsg. yon Leim  oder Gelatine, trocknet die Mischung, zerkleinert das Materia], 
befeuchtot es m it wss. Lsg. von Hezamethylenletramin u . form t es un ter Druck u. 
Hitzo. (A. P. 1747774 yom 24/9. 1923, ausg. 18/2. 1930.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung werttoller Produkte 
aus Holz. Man laBt auf Holz A cylierungsm ittel einwirken, z. B. Saureanhydride in 
Abwesenheit von K atalysatoren  oder Saurechloride in  Ggw. von te rtia ren  organ. 
Basen. Die Verf.-Prodd. haben das Gefiigc von naturlichem  Holze u. sind in organ. 
Lósungsmm. unl. Verwendungszweck: H erst. piast. Massen. (F. P. 677 923 yom 
5/7. 1929, ausg. 17/3. 1930. D. P rior. 9/7. 1928.) E n g e r o f f .

Lupinitgesellschaft m. b. H., Mannheim, Verfahren zur Herstellung von Kunst- 
homplatten aus Casein m it mindestens 45%  W ., dad. gek., daB die hoch wasserhaltige 
Mischung in  einer an  sich bekannten, kontinuierlich arbeitenden Knetmasehine bei 
niedrigem D ruck u. geringer Temp. gelm etet u. plastiziert wird, worauf das aus der 
Knetmasehine austretonde Materiał ohne Abkiihlung u. ohne Verdampfung des W.- 
Geh. bei lierabgesetzter Temp. u. erhohtem D ruck in  einer an sich bekannten Kolben- 
plattenpresse gepreBt wird. (D. R. P. 502094 KI. 39a yom 9/8.1928, ausg. 5/7.
1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Kumlstoffe aus Harzen, Kaut- 
schuk, trocknenden Olen, Cellulosederimten. Die Rohstoffe werden in W., gegebenen
falls in Ggw. yon Kolloiden oder N etzm itteln fein dispergiert. Die Dispersionen werden 
in Gebildo iibergefuhrt, die danach getrocknet u. m it Stoffen behandelt werden, die 
losend oder quellend auf die dispergierten Bindem ittel einwirken. Das Yerf. dient
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zur H erst. yon piast. Massen, Faden, Folien, Uherziigen u. dgl. (F. P . 682134 ro m  
21/9. 1929, ausg. 23/5. 1930. D. P rior. 22/9. 1928.) ~ E n g e r o f f .

Edwin Meister, Die Spinncrei in technologischer Darstellung. E in  Hilfsb. 2. yollst. neu- 
bearb. Aufl. d. gleiehnam. W erkes von Gustav Rohn. B erlin: J .  Springer 1930. (VI, 
243 S.) gr. S°. Lw. M. 15.50.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
R. Wigginton, Bericht iiber nem  Entwicklungen in  der Technologie der Brenn

stoffe. Gaswerksófen, iLLINGWORTHs Tieftemp.-VerkokungsprozeB, kataly t. Behand
lung yon Teerdampfen, der Kohlenkrieg. (Fuel 9. 1—3. Jan . 1930.) B o r n s t e i n .

' S. M. Marshall, H. F. Yancey und A. C. Richardson, Backfdhigkeitsrerlust in- 
folgę ron Einwirkung der Luft. (Vgl. C. 1930. II . 662.) Vff. untersuchten den Ruck- 
gang der Backfahigkeit, den drei yerschiedene Kohlenproben aus der T ertiarzeit 
erlitten, ais sie in  feiner Zerkleinerung u. diinner Sehioht einige Monate im  Laboratorium  
der L uft ausgesetzt wurden. Die Backfahigkeit w urde gemessen nach dem Gewicht 
in  g, das nótig war, um einen nach Zusatz des 10-faehen Gewichts an  Sand her- 
gestellten Kokskuchen zu zerdriicken. Obgleieh die Elem entarzus. der drei Kohlensorten 
nahezu gleich war, zeigte sich d ie Baekfahigkeitsyerringerung, die nach yerschiedenen 
Zeitintervallen gepriift wurde, nu r bei zweien nahe ubereinstim m end, die benach- 
barten  Gruben entstam m ten. Die stiirkste Einw. w ar in  der ersten  Zeit zu beob- 
achten u. verringerte sich dann rasch. Es scheint, daB die Backfiihigkeit um  so starker 
verringert w ird, jo hoher der Geh. einer Kohle an  O ist. Auch bei der Aufbewahrung 
der Kohlenproben in  yerschlossenen GefaBen lieB sich nach einem Zeitraum  yon 
139 Tagen eine starkę Verminderung der Backfahigkeit nachweisen. (Techn. Publ. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1930. Nr. 317. 5 Seiten.) B o r n s t e i n .

R. Lessing, Kohlenaufbereilung m it besonderer Berucksichtigung der japanischen 
Sleinkohlen. Verss. des Vf. ergaben, daB japan. Kohlen durch Anwendung der Gewichts- 
separation in  einem bisher n ich t geglaubten Grade asckenarm gem aeht werden kónnen. 
(Fuel 9. 20— 29. Jan . 1930.) B o r n s t e i n .

H. W. Gonell, Formenkunde des Industriestaubes m it besonderer Berucksichtigung 
des Kohlenstaubes. Auch bei feinster Zerkleinerung zeigen die Staubkornchen die gleichen 
Form en wie gróBere Bruchstiicke der gleichen M aterie; dadurch  w ird einerseits die 
m kr. Identifizierung erleichtert, andererseits sind die Eigg. staubfórm iger Materie, 
wie Sehuttgewicht, Gasadsorption u. Selbsterwiirmung, yielfach darauf zuriickzufiihren. 
(Ztschr. Ver. D tsch. Ing . 74. 916—20. 28/6. 1930. Berlin-Dahlem .) B o r n s t e i n .

Helmut Dohl, Z ur Charakterisierung der Pseudocannelkohle und rerwandter 
Bildungen. Die U nters. einer Reihe von „Pseudocannelkohlen“ u. iilinlicher Gesteine 
un ter Anwendung von Dunnschliff, Anschliff, M aceration m it SCHULZEschem Gemisch, 
Koksprobe u. Aschenprobe fuhrte  Vf. zu dem SehluB, daB der Begriff „Pseudocannel- 
kohle“ liberfliissig ist, u .das, was m an  bisher ais solche bezeichnete, sein kann : 1. Glanz- 
kohle, die Ton oder ahnliche Asche, P y rit oder F usit in  solchen Mengen en thalt, oder 
die physikal. so beschaffen ist, daB der Glanz fiir die makroskop. B etrachtung ycr- 
schw indet; hierhergehorige ton- oder pyritreiclie K ohlen lei ten  zu den ton- oder pyrit- 
reichen B randschiefern iiber. 2. (Eu-) Cannelkohle, dereń makroskop. Bescliaffenheit 
irgendwie (durch deutlichere Sehichtung m it dadurch  yerursacliter g la tte r Spaltbar- 
k e i tu .  a .) von der Norm abweicht. 3. „M etacannelkohle“ , bei der durch w eiter yor- 
geschi-ittene Inkohlung Eigg. der (Eu-) Cannelkohle yerloren gingen, u . das M ateriał 
infolgedessen m ehr oder weniger zu glanzkohliger Beschaffenheit neigt. 4. Yon gróBeren 
Y itritteilen  zwar freio, aber sehr v itritreiche Kohlen, die den V itr it nu r in  starkerer 
Verteilung en thalten , u. wohl echte Torfkohlen darstellen, wie sie yon R . POTONIE 
beschrieben sind, yom Vf. in  dem yon ihm  untersuch ten  M ateriał aber n ich t gefunden 
w urden. (M itt. A bt. Gesteins-, Erz-, Kohle- u. Salz-Unterss. PreuB. Geolog. Landes- 
a n s ta lt 1928. N r. 7. 1—34. B erlin .) B o r n s t e i n .

C. Y. Hsieh, Mikroskopische. Untersuclmng einiger Sleinkohlen aus Szetschwan in  
SW -China. Palaobotan. U nters. einer gróBeren Anzahl von Proben chines. Steinkohlen. 
(Fuel 9. 4— 19. Jan . 1930.) B o r n s t e i n .

J. D. DavisundD. A. Reynolds, Benzol-DruckextraktionderStemkoMen. Friihere 
Verss. m it B zl.-D ruckextraktion, die Vff. m it zwei K ohlensorten zur Erforschung 
ihrer Yerkokungseigg. anstellten , ergaben Folgerungen, die n ich t m it FlSCHERs Ergeb-
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nissen iibereinstim m ten. Je tz t unterw arfen sie 6 K ohlerisorten von yerschiedenem Verli. 
bei der V erkokung der gleichen Behandlung, die sie zu folgenden Schliissen fiih rte: 
m it fortgesetzter E x trak tion  steig t die Festigkeit des E x trak ts  u. die Menge des Fest- 
b itum ens im V erhaltn is zum Olbitum en. Die Kohle e n th a lt ein B itum en, das un ter 
den Vers.-Bedingungen in  Bzl. 1. is t, aber bei Abkiihlung der Lsg. ausfallt. E ntfernung 
der 1. Substanzen durch Pyrid in  oder Bzl. un ter D ruck steigert oder yerringert die 
B liihkraft der Kohle, je  nach dereń N atu r. Was die W rkg. des Ol- u. des Festbitum ens 
auf die V erkokbarkeit betrifft, so fanden die V ff .,in  U bereinstim m ung m it F is c h e r , 
daB das Festb itum en das Blab.cn bew irkt. llire  friihere Anschauung, daB Festbitum en 
starker backend wirke, ais das O lbitumen, wurde riclitiggestellt. (Ind . engin. Chem. 21. 
1295— 98. Dez. 1929. P ittsburgh, Pa., P ittsburgh  Experim ental S tation , U. S. Burcau 
of Mines.) B o r x s t e i x .

Clive K. George, Ol aus Kohle. Kónnen aus Kohle direkt leichte Ole gewonnen 
iverden1 Das von STEPHAJJ (C. 1930 . I. 1558) beschriebene Verf. der S o c i e t e  
d ’l5 t  u d  e s e t  d ’E  x p l o i t a t i o n  d e s  M a t i e r e s  o r g a n i ą u e s  (,,Semo“ ), 
bei dem die Schwelprodd. ohne Kondensation kata ly t. gereinigt u. hydriert werden, 
h a t gegenuber der Schwelung m it iiblicher Kondensation einige Yorteile: W arme- 
ersparnis, unm ittelbare Reinigung der Schweldampfe, qualita tiv  u. m eist auch quanti- 
ta tiv  bessere Ausbeuten. Es werden Zahlen aus Verss. naeh diesem Verf. gegeben. 
(Colliery Guardian and Journ . Coal Iron Trades 141. 302— 03. 25/7. 1930.) R . K . M u.

Harald Kemmer und Georg Bauer, Die Bedeutung der Benzolgewinnung fiir  die 
deulsche Gasinduslrie. (Gas- u. W asserfach 73. 509— 19. 31/5. 1930. Berlin.) W fm .

— , AUiminiumanstrich und -Folie ais Schutziiberzug fi ir  Tankanlagen der Mineralol- 
industrie. Schilderung der Vorziige von Al ais A nstrich u. Folie, die z. B. bei einem 
Grofiyers. der S t a n d a r d  O i l  C o. einen Verfliichtigungsverlust von 0,83%  im 
Jah re  ergaben gegenuber 1,24% bei Schwarzem, 1,14% bei rotem  u. 0,99%  bei grauem 
Anstricli eines Reservoirs von ca. 53000 FaB Inhalt. (Petroleum 26. N r. 26. 11— 12. 
25/6. 1930.) N a p h t a l i .

I. M. Murawjew, Einwirkung von Bohrwassern a u f Zement. (M itbearbeitet yon 
M. I. Gontscharenko und S. P . Uspenski.) Vf. untersuchte die W rkg. von Grosnyj- 
u. Emba-Bohrwassern auf Zement. Die Analyse der Grosnyj-Bohrwasser fiihrte zur 
Einteilung der W asser in 4 H auptgruppen: 1 . sta rk  salzhaltige, vorwiegend Chloride 
enthaltendes W .; 2. stark  alkal. W. m it hohem N aH C 03-Geh.; 3. W asser m it salz- 
alkal. C harakter; 4. schwer mineralisierte, yorwiegend N a2SO., u. NaCl enthaltende 
Bohrwasser. Die Emba-Bohrwiisser stellen hauptsiichlich NaCl-Lsgg. yersehiedener 
Konz. m it geringem Geh. an  CaCl, u. MgCl2 dar; Carbonate fehlen ganz. -— E in  Zusatz 
von CaCl2 beschleunigt das Abbinden u. E rharten  des Zem entbreies; viele Bohrwasser 
enthalten  bereits das beschleunigende Reagens, z. B. is t ein solches Reagens NaCl. 
Samtliche Emba-Bohrwiisser beschleunigen die E rhartung  von Zementen, selbst wenn 
dieses m it SiiBwasser angeriihrt wurde. E in  Zusatz von Stoffen, welche die Zement- 
erhartung beschleunigen, is t deshalb bei der Zustopfung der Bohrlocher im Em ba- 
Gebiet uberfliissig. Die schwach mineralisierten u. sehr schwach alkal. W asser der 
Grosnyj-Erdolgebiete sind gegen Zement indifferent. (Petroleum ind. [russ.: Neftjanoe 
Chosjaistwo] 17. 335—55. 1929. Moskau, Erdólforschungsinst.) SCHONFELD.

W. N. Krestownikow, Porositat und mechanische Zusammensetzung der Sand- 
steine und Sande des Grosnyj-Erdólbezirks. (Petroleum ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 
17. 328—34. 1929. Moskau. Erdól-Forschungsinst.) SCHONFELD.

W. Fomenko, Einige Angaben iiber das Ferganpetroleum. Vf. h a t mehrere Olsorten 
der Fergan-Gebietes (Tschimion, Jaku tan , Santo, Schora-Sa) einer eingehenden Unters. 
unterworfen. Insbesondere wurde der Geh. anB zn .-F rak tion , Paraffin-, Asphaltengeh. 
usw. bestim m t. Die Ergebnisse sind im Original in  zahlreichen Tabellen zusammen- 
gestellt. (Petroleum ind. [russ.: N eftjanoe Chosjaistwo] 17. 560— 69. 1929.
Kokand.) SCHONFELD.

J .  C. Morrell und W. F. Faragher, Cracken von Teeren aus Cannelkohle. Vff. 
machen Angaben iiber eine Cannelkohle u. die daraus erzielten Crackprodd. (Ind . engin. 
Chem. 21.1084— 86. Nov. 1929. Chicago, 111., U niversal Oil Products Com pany.) BORNST.

Otto Krebs, Die kontinuierlich arbeitende Mineralóldestillałionsanlage. Vf. schildert 
an H and von Abbildungen einige kontinuierlich arbeitende Mineraloldestillations- 
anlagen, bei denen das Rohól in  Erhitzerschlangen zur Verdampfung gebracht wird, 
u. die Dampfe in  ,,Reinigungstiirmen‘' un ter Zusatz von W .-Dampf fraktioniert werden, 
so daB die leichten Bestandteile ais Dampfe den Turm  oben verlassen, wahrend die
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schweren Bestandteile unten ablaufen. Es werden die bei yerschiedenen Ausgangs- 
m aterialien un ter anderem bei H anigsener Rohol (Wietze), erhaltenen R esultate m it- 
geteilt. (Teer u. B itum en 28. 357—62. 1/8. 1930. Essen.) N a p h t a l i .

Arch. L. Foster, Die tlberlegenheit von Tankschwilzem aber Schwitzpfannen. 
R ohgut wird in den Schw itztank gefiillt, bis zum E rstarren  gekiihlt u. dann m ittels 
erwiirmtem W. in  naher beschriebener u. durch Abbildung erlauterter Weise zum 
fraktionierten Schwitzen gebracht. Die Betriebserfahrungen der Ohioraffinerie der 
STANDARD OlL Co. in  Cleveland liaben ih r Veranlassung gegeben, die alteren Trocken- 
schwitzpfanncn allmalilieh durch die Tankschwitzer zu ersetzen. Ais R ohgut w ird von 
kolloidalen Substanzen durch Redest. oder nach anderenYerff. befreites Paraffin — dest. 
yerwendet. — Teclm. Einzclheiten u. Betriebsergebnisse im  Original. (National P e tro 
leum News 22. N r. 14. 67—70. 2/4. 1930.) N a p h t a l i .

Antonio Cavallaro, Verbesserte liaffiniermethoden in  Italien. Eingehende Be- 
schreibung der Raffinier- u. Crackanlagen der R a f f i n e r i a d i  O 1 i i M i n e r a ł  i, 
in Fiume, der groBten u. m odernsten italien. Anlage. (Oil Gas Journ . 28. No. 46. 
46. 159. 160. 162. 3/4. 1930.) L o e b .

A. N. Ssachanow und M. A. Bestushew, Destillation der schweren Petroleum- 
riickstdnde bis zum Koks. Die schweren Ruckstande der Petroleum dest., die infolge 
ih rer hohen Viscositat, D. usw. ais Brennstoffe schwer zu yerwenden sind, lassen sich 
durch Dest. bis auf K oks w irtschaftlich yerarbeiten. Die D estillate stellen Motor- 
brennstoffe u. ein gutes Crackm aterial dar. Der K oks liiCt sich ais Elektroden- u. 
m etallurg. K oks yerwenden, die weniger reinen Koksan teile ais Brennstoff. Die Yer- 
arbeitung von Paraffinm asut auf K oks zwecks Paraffingewinnung h a t sich ais un- 
zweekmaBig erwiesen. (Petroleum ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 17. 362—69.
1929. Grosnyj, Grosneft. Forsehungsinst.) SCHÓNFELD.

W. T. Ziegenhain, K alk und Am m oniak zur Einschrdnkung der Korrosion. Vf. 
schildert die Moglichkeit, bei der Dest. bestim m ter Rohole die freiwerdenden Saure- 
mengen durch Beimischung von K alk u. Ammoniak zu neutralisieren u. dadurch  ilire 
korrodierende W rkg. erheblich einzuschranken u. beschreibt die erforderlichen Appa- 
ra tu ren . (Oil Gas Journ . 29. N r. 3. 35. 333. 5/6. 1930.) W o l f f r a m .

Alois Kremser, Mathematisclie Berechnung ais die Gmndlage fu r  den Betrieb von 
Gasolinabsorptionsanlagen. Die Bedingungen bei der E strak tio n  von Gasolin aus 
N aturgas m ittels Olabsorption werden untersucht u . eine Reihe von Gleiehungen 
abgeleitet, um die Wrkg. der wiehtigsten Variabeln (Druck, Temp., V erhaltnis der 
Mengen yon Ol u. Gas, Anzahl u. W irksam keit der P latten , Zus. des Gascs, physikal. 
Eigg. des Absorptionsols usw.) auszuwerten. —• Von grófiter Bedeutung ist der „B utan- 
F ak to r“, der aus dem EinfluB von Druck, Olyerhaltnis, Temp. u. physikal. Eig. des Ols 
abgeleitet w ird u. aus dem m an unm ittelbar Schliisse auf die Extraktionsm oglichkeit 
yerschiedener Gasbestandteile ziehen kann. (Refiner and natural Gasoline Manu- 
facturer 9. 144— 60. Ju n i 1930. Standard Gasoline Co.) N a p h t a l i .

Robert A. Baxter, Raffinierung von Schiefer-Gasolin. I. Zu-sammenhang von 
Qxydation m it Farbung und Gumbildung in  Gasolin a m  Colorado-ólschiefem. Gasolin 
aus Schieferol ist, wie schon bekannt, chem. wesentlich aktiver, ais solelies aus Erdol. 
Gasolin aus Sehiefern von West-Colorado, m it der die Verss. des Vfs. angestellt wurden, 
e rlitt in  teilweise u. ganz gefiillten Flaschen durch Sonnenlicht D unkelfarbung u. Ab- 
scheidung gum m iartiger Stoffe, R antgenstrahlen u. ultrayiolettes L icht w irkten ebenso, 
aber n ich t starker. O sydierende Agenzien w irken s ta rk  in  unkontrollierbarer Weise, 
speziell Cl add ie rt sich zuerst-, um alsbald Substitution heryorzurufen. Ozon w irkt 
ebenfalls merklich gumm ibildend ein, u. zwar u n te r Bldg. eines starken  weifien Rauches 
u. Selbsterhitzung der FI. Diese R k. kann  nach w eiteren Verss. des Vfs. ais allgemein 
anw endbar zur E rkennung yon Substanzen m it mehrfacher B indung dienen, Zusatz 
yon Phenylhydrazin hebt die Oxydationswrkg. auf, A. kann zum Auflosen des ent- 
standenen Gums yerw andt werden. (Ind . engin. Chem. 21. 1096—98. Nov. 1929. 
Golden, Colo.) B o r n s t e i n .

Emby Kaye, Schieund (Outage) im  Handel m it Naturgasolin. Der beim Ein- u. 
Ausladen u. beim T ransport entstehende Verlust (durchschnittlich ca. 6% ) hangt 
auch von der Zus., d. h. der Fluchtigkeit des Naturgasolins ab. (Refiner and natu ral 
Gasoline M anufacturer 9. 128—34. Ju n i 1930. Skelly Oil Co.) N a p h t a l i .

Le Roy G. Story, Robert W. Provine und H. T. Bennett, Chemie der Bildung 
von Gum, in  Crackgasolin. Das fl. H arz, „G um “ genannt, das sieh aus yerd am p fen d em  
C r a c k  gasolin durch  Einw. der L uft absetzt, en ts teh t reichlicher in  offenen GefaBen
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aus Cu, ais in  solchon aus Glas, Porzellan oder Q uarz; Einw . von L ich t u. O befórdern 
soine Bldg., durch B ehandlung der Gasoline m it S 0 4H 2 w ird sie beointrachtigt. Das 
Gum is t b raun  gefarbt, unl. in  W ., 1. in  A., 11. in  Aceton u. CC13H, es orw eicht boi 98° 
u. is t bei 105° geschmolzen, sd. u n te r Zers. bei 164—169°. Es en ts teh t durch O xydation, 
was durch das Vorhandensein von Peroxyden, spiiter von Sauren nachgewiesen werden 
konnte. D urch Verseifung, D est. etc., konnte es zerlegt werden in: fliiehtige, unverseif- 
bare u. nichtfliichtige, unverseifbare K orper, fliiehtige u. unl. nichtfliichtige, sowie wl., 
nichtfliichtige Sauren. Ausgangsm aterial fur die Bldg. dieser Stoffe diirften ungesiltt. 
KW -stoffe sein, aus denen durch die O xydation Peroxyde u. dann  Sauren u. von un- 
verseifbaren K órpern polym erisierte Aldehyde, K etone u. Oxyde zu en tstehen scheinen. 
Diese leiehte U m w andelbarkeit laB t auf KW -stoffe m it konjugierten Doppelbindungen 
schlieBen, wie sie in  Diolefinen, Triolefinen u. ahnlichen hoheren Olefinen enthalten  
sind. (Ind . engin. Chem. 21. 1079—84. Nov. 1929. Tulsa, Okla., M id-Continent Petro- 
seum Corporation.) B o RNSTEIN.

I. E. Bespolow, Oewinnung von technischem X ylo l aus den Riickstanden der Leichtól- 
rektifikalion. D urch Behandeln der cntsprechenden Leichtolfraktionen m it H 2S 0 4 
u. fraktionierte D est. des gereinigten Oles gelingt es nieht, reines Xylol, Mesitylen 
usw. bei n. Betriebsvcrhaltnissen zu gewinnen. Das Prod. en thalt stets Bzn.-KW -stoffe; 
es gelingt hochstens ein Prod. m it 70— 80°/o Xylol zu gewinnen, das aber infolge seines 
Geh. an ungesatt. Verbb. fiir die Farbstoffindustrie ungeeignet ist. (Petroleum ind. 
[russ.: N eftjanoe Chosjaistwo] 17. 385— 86. 1929. B aku.) SCHONFELD.

B. K. Tarassow und W. W. Rudenko, Uber wiederliolte Pyrólyse. Vff. haben 
die A'ercwiJi-Fraktion 200—250°, D .164 0,7886, enthaltend 13,2%  arom at., 35,2%  
N aphthen- u. 51,6%  Paraffin-KW -stoffe der wiederholten Pyrólyse bei 600—610° 
unterworfen, un ter jedesmaligem Abdest. der B zn.-Fraktion bis 200°. Das Verf. lieferte 
bis 48%  Bzn. (bis 200°), geringe Koksmengen u. iiber 50%  eines olefinreichen Gases. 
Bei der wiederholten Pyrólyse nim m t der Geh. des Bzn. u. des R iickstandes an  arom at. 
KW -stoffen zu. (Petroleum ind. [russ.: N eftjanoe Chosjaistwo] 17. 530— 32. 1929. 
Grosnyj.) SCHONFELD.

L. A. Sselski, Darstellung ron R up  aus Erdolkohlenwasserstoffen und seine Eigen- 
schaften. (Vorl. M itt.) Vf. berichtet iiber Verss. zur D arst. von RuB aus Erdgas, Kerosin 
u. Masut. Bei der E x trak tion  des RuBes m it A., Toluol usw. gingen groBere Mengen 
teerartiger Stoffe in Lsg.; auBerdem wurde aus den E x trak ten  eine doppelbrechende 
krystallin. ro t gefarbtc Substanz isoliert, die noch nieht identifiziert werden konnte. 
Der schuppenformige GasruB wird nach der E x trak tion  feinkornig; er verliert dabei 
teilweise soine Sehmierfahigkeit. Sowohl GasruB, wie Kerosin- u. MasutruB enthalt 
zwei A rten teerartiger Stoffe, die eine is t in  A., die andere in Chlf. 1. F iir die Best. 
der Zus. von RuB em pfiehlt Yf. eine colorimetr. Methode, beruhend auf der Best. der 
Farb in tensita t der A.- u. C hlf.-Extrakte, (Petroleum ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 
17. 377— 84. 1929. Grosnyj.) S c h ó n f e l d .

Theodore William Gruetter, G rants Pass, Oregon, Y. St. A., Verbrennungs~ 
proze/3. Feste, fl. oder gasformige Brennstoffe werden zur Wiirmeerzeugung fiir industri- 
elle oder hausliche Zwecke in  Ggw. von die Verbrennung befórdem den K ata- 
lysatoren T erbrannt. Ais solche K atalysatoren  sind in besonderem MaBe die Oxyde 
der Elem ente m it den Ordnungszahlen 27—29, also Co, N i, Cu, fiir sich oder in Mischung 
untereinander geeignet. Sie ermóglichen eine langsame, flammenlose Verbrennung u. 
somit gute Ausnutzung der Verbrennungswarme fiir Heizzwecke, sowie eine rationellere 
Ausnutzung der Brennstoffe selbst. F iir Verbrennung gas- oder dampfformiger Heiz- 
stoffe w ird der K atalysator zweckmaBig auf Tragermasse, wie feiierfestem M ateriał, 
Kieselgur, G rapliit usw., angewendet. Porose Trager eignen sich gu t fiir die Verbrennung 
fl. Stoffe. —  Z. B. w ird Kieselgur m it genannten K atalysatoren beladen, m it einem fl. 
KW-stoff ge trank t; der letztcre w ird sodann angeziindet. Naclidom die M. gliihend 
geworden is t, w ird durch kurze U nterbrechung der Luftzufuhr die Flam m e zum Er- 
loschen gebraclrt. Bei erneuter Zufuhr von L uft u . KW -stoff erfolgt dann W eitergliihen.
— Feste Brennstoffe werden am  besten m it Lsgg. geeigneter Salze der obigen Metalle 
getrankt. Beispielsweise Terbrennt Bogenlichtkohle, die m it einer passenden Cu- 
Salzlsg. im pragniert is t, nach dem E rh itzen  bis zum Gliihen bei Luftzufuhr yollstandig. 
(A. P. 1747771 vom 23/8. 1926, ausg. 18/2. 1930.) R . H e r b s t .

Fritz Hofmann, Myron Heyn, Wolfgang Grotę und Manfred Dunkel, Breslau, 
Vergasen von Steinkohlen, dad. gek., daB ohne B indem ittel bei erhóhter Temp. in  An-
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wesenheit der Schwelgase brikettierto  Steinkolile unm ittelbar, also noch h., dem Gas- 
erzeuger zugefiihrt wird. (D. R . P . 5 0 1 3 7 8  K I. 24e vom 21/11. 1924, ausg. 1/7.

Glenn W. Traer, jr., Minneapolis, Minnesota, iibert. von: William W. Odell, 
Pittsburgh, Pennsylvanien, V. S t. A., Verkoken, Verkóhlen und Destillieren v<m kohlen- 
stoffhaltigem Materiał, wie Kohle, Torf, Holz und ahnlichen Materialien. D ie erforder- 
licho W arme w ird dureli Ycrbrennung innerhalb des M aterials erzeugt, das den Ofen 
yon oben nach un ten  durchsetzt, w ahrend die Rk.-G ase dem M ateriał entgegenstrdmen. 
Die E rhitzung des M aterials erfolgt stufenweise in  mehreren Yerbrennungszonen, in 
denen L uft zugeleitet, durch Querschnittsverkleinerung des Schachtes die Bewegungs- 
geschwindigkeit des M aterials erlioht u . dam it der C-Verbrauch auf ein MindestmaB 
herabgesetzt wird. Einzelheiten der Ausfuhrungsformen der Anlage werden m it 
H ilfe von Zeichnungen erlau tert. (A. P. 1747 731 vom 29/11. 1922, ausg. 18/2.

Young-Whitwell Gas Process Co., Tacoma, W ashington, iibert. von: Daniel 
J. Young, Tacoma, W ashington, V. St. A., Apparatur fi ir  die Gasherstellung. Sie be
s teh t im wesentlichen aus Generator, Carburator u . U berhitzer. D ie beiden letzteren 
sind m it warmespeicherndem M ateriał versehen u. konnen daher auch lediglich ais 
W armespeicher oder W arm eaustauscher benu tz t werden. An die A pparatur is t noch 
ein Gaswascher angeschlossen. Die Verbindungsleitungen sind in  der m annigfaltigsten 
Weise ausgebildet; ferner sind Vorr. zum E intragen des M aterials in  den Generator, 
zum E inleiten von L uft, inerten Gasen oder W .-Dampf in  den Generator u. Einspritzen 
yon W. in  den U berhitzer yorhanden. D ie Anlage kann zur H erst. von Blauwassergas, 
von carburierlem Wassergas, von Generatorgas u . zur D est. von festen Brennstoffen 
dienen. Die Anlage wird m it H ilfe yon Zeichnungen naher beschrieben. (A. P. 1 7 5 1  503 
yom 26/3. 1926, ausg. 25/3. 1930.) R . H e r b s t .

Young-Whitwell Gas Process Co., Tacoma, W ashington, iibert. yon: Daniel 
J. Young, Tacoma, W ashington, V. S t. A., Herstellung von Blauwassergas. E s wird 
in  3 Phasen gearbeitet: HeiBblasen des Generators m it L uft, wobei die Abgase einen 
m it warmespeicherndem M ateriał gefiillten W arm eaustauscher erhitzen, K altblasen 
durch direktes E inleiten von W .-Dampf in  den Generator, wobei das gebildete Wassergas 
ebenfalls durch den W armespeicher oder W arm eaustauscher gefiihrt w ird, u. K a lt
blasen durch umgekelirtes E inleiten von W .-Dampf in den Generator, wobei der er- 
forderliche W .-Dampf durch E inspritzen von W. in den W armespeicher gebildet u. 
das Wassergas vom Generator d irek t dem Verbrauch oder Gasometer zugeleitet wird. 
D ie Anlage w ird durch Zeichnungen Tcranschauliclit. (A. P. 1 7 5 1 5 0 2  vom 6/7. 1925, 
ausg. 25/3. 1930.) R . H e r b s t .

Louis Rudeman, ’s-Gravenliage, Holland, Herstellung von Torfkoks. Der Torf 
w ird zunachst durch Vortrocknung von seinem W .-Gehalt móglichst weitgehend be- 
freit, darauf in  der W arme m it phenolhaltigen Stoffen, z. B. Sulfitablauge, innig ver- 
mengt, die so crhaltene M. un ter Anwendung Yon D ruck u. eines Bindem ittels, das 

-auch nach dem Verkoken seine bindenden Eigg. behalt, wie Steinlcohlenpech, in  B rikett- 
-form gebraeht u. schlieBlich durch trockene D est. in Koks verw andelt. (Holi. P. 2 1 1 6 0  
vom 24/10. 1927, ausg. 15/4. 1930.) R . H e r b s t .

Louis Josef Walsh, Belmont, V. St. A., Cracken von Kohlenimsserstoffen. Hochsd. 
KW -stoffe werden nacheinander durch eine Reihe von E rh itzern  geleitet, wobei in 
jedem  einzelnen E rh itzer eine partielle Crackwng un ter D ruck erfolgt u. nach dem 
Passieren eines E rhitzers der gecrackte, tiefsd. Anteil jedesm al in einem Yerdampfer 
abdest. wird. Die kontinuierlich arbeitende Anlage wird durch eine schem at. Zeichnung 
naher erlau tert. (Holi. P. 21 887 yom 23/4. 1927, ausg. 15/5. 1930. A. Prior. 5/5. 
1926.) R . H e r b s t .

Standard Development Co., New York, Y. St. A., Cracken von scJiweren Kohlen- 
wasserstoffen und Ruckstdnden. Das zu cra-ckende M ateriał w ird u n te r D ruck auf Crack- 
tem p. erh itzt, dann durch eine Reihe von Crackbehaltern geleitet u. schlieBlich in 
eine Verdampfungskammer geschickt, wobei ohne U nterbrechung u. Yerzogerung des 
Betriebes die B ehalter beliebig ein- u. ausgeschaltet werden konnen. E ine schemat. 
Zeichnung Yeranschaulicht die A rt der Anlage. (Holi. P. 2 1 2 0 7  yom 31/7. 1924, 
ausg. 15/2. 1930. Ungar. Prior. 1/8. 1923.) R . H e r b s t .

Beacon Oil Co., E yerett, M assachusetts, V. S t. A., Cracken von Kohlenwasserstoff- 
olen. Die Crackung erfolgt bei einer Temp. bis 485° u. hohem D ruck in  einem zylindr. 
Kęssel m it einem oberen Yerlangerungsstiiek, das abnehm bar angeflanscht u. m it Ab-
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loitungrohr u. Sicherheitsyentil versehen is t; dor Kessel is t in  Ausubung des Verf. 
ganz u. das Verlangerungsstiick zum Teil m it dem KW -stoffól gefiillt. Das Yerf. wird 
an  der H and einer Zeichnung nalier erlau tert. (Holi. P. 21 681 vom 30/4. 1927, ausg. 
15/4. 1930.) R . H e r b s t ."

Steinert & Co. ra. b. H., D eutschland, Trocknen von Holz und anderem Materiał. 
Dio A pparatur besteht im wesontlichen aus Trockenkammern, in  denen das zu be- 
liandelndo M ateriał, wio Holz oder anderes Gut pflanzlichen Ursprungs, gestapelt 
ist, V entilator u. E rhitzer. Durch den V entiIator wird eino Luft-W .-Dam pf-Strom ung 
zwischen Trockenkam m ern u. E rhitzer, in  dem die Gaso u. Dśimpfe beim Durchgang 
jedesmal wieder oder hoher crh itz t werden, aufrocht erhalten. In  der ersten Phaso 
des Prozesses bleibt die Atmospliare der A pparatur m it W .-Dampf gesatt. D er W.- 
Dampf en tsteh t dabei durch Yerdampfung aus dem gegobononfalls yorlier angefeuchtoten 
M ateriał, odor er kann  d irek t eingefuhrt werden. W oiterhin sind Vorr. yorgesehen, 
daB nur ein Teil des Luft-W .-Dampf-Gemisches im  K reislauf durch den E rhitzer 
gofiihrt werden kann. Durch allmahliche Steigerung der Temp. u. AbstoBung von 
W .-Dampf findet schlieBlich eino (Jberhitzung des yorhandenen Dampfes s ta tt , u. 
die eigentliche Trocknung geht sodann vor sich. Dio Abkuhlung kann zuletzt ebenfalls 
allmahlich durch erwiirmte L uft bewerkstelligt werden. Das Verf. wird m it Hilfe 
von Zeichnungen naher erortert. Durch die beanspruchte Arbeitswoiso wird u. a. 
die L uft aus den Holzzellon durch den W .-Dampf verdriingt, werden dio H arze ver- 
seift u. ontfornt u. wird eino V erfarbung des M aterials vermieden. (F. P. 680 836 
vom  26/8. 1929, ausg. 6/5. 1930.) R . H e r b s t .

Max Reinhard, Falkenberg, Bez. Halle, Vcrfahren zur Herstellung eines K on- 
servierungsmittels f i ir  Holz. Verf. zur H erst. eines Komplexsalzo des Arsens u. ge- 
gehenenfalls Teerólo enthaltenden Konsorvierungsmittols fu r Holz, dad. gek., daB 
die K omplessalze in Pflanzonolen gol. werden. (D. R. P. 502 540 KI. 38k vom 
28/10. 1926, ausg. 12/7. 1930.) E n g e r o f f .

Montan, Inc., Boston, M assachusetts, iibert. yon: Joseph R. Coolidge, 
Brookline, M assachusetts, V. S t. A., Imprdgnierung von Holz. Zwecks Erhóhung der 
W iderstandsfahigkeit des Holzes gegen Feuer u . Schadlinge wird es zunachst m it einer 
Lsg. von Borax, Ammoniumphosphat, Ammoniumchlorid u. N aC l boi erhóhter Temp. 
u. un ter Anwendung von D ruck im pragniert, alsdann m it einer Lsg. von gewohnlicher 
Wascliseife, um  dio Salzimpragnierung w etter- u . wasserfest zu machen infolge Ab- 
sperrung der inneren Teile durch die dabei abgeschiedenen, wl. Metallseifcn aus den 
Verunreinigungen der gebrauchten Salze. Gegebenenfalls konnen der Salzmischung 
z. B. Cu- oder Al-Salze zur Bldg. wl. Seifen beigegeben werden. Zwecks VergroBerung 
der Feuerfestigkeit kann der zur Verwendung gelangenden Seifenlsg. p-Dichlorbenzol 
hinzugefiigt werden. (A. P. 1766 606 vom 3/6. 1927, ausg. 24/6. 1930.) R . H e r b s t .

Emilio Martin Flores, Buenos-Aires, Herstellung eines fliissigen Brennstoffes. 
Ve.rgorene Maischen oder ahnliche schwachalkoh. FU. werden m it einem oder mohreren 
carburierenden Stoffen, wie Benzol, Benzin, u. gegebenenfalls denaturierenden Stoffen 
z. B. Methanol, Aceton gem ischt; dio erhaltenen Mischungen werden dest. (Holi. P
21 624 vom 21/1. 1925, ausg. 15/5. 1930.) R . H e r b s t .

Erich Zander, M agdeburg-Sudenburg, Anzundemittel, insbesondere fi ir  Grudekoks,
1. gek. durch ein pulverfórmiges, lockores streubares Gemisch von staubfein gepulyerter 
Holzkohle u. staubfein gepulvertem  N a2C 03. 2. dad. gek., daB ungefahr 865 Teile 
staubfein gepulyerter Holzkohle m it ungefahr 135 Teilen staubfein gepulvertem 
N ajC03 gemischt sind. (D. R. P. 501466 KI. lOb yom 22/12.1927, ausg. 2/7.
1930.) D r e w s .

Otto Schone, Crundlagen fiir den E n tw urf von B raunkohlenbrikettfabriken und Moglich- 
keiten zur Verbesserung ihror Energieerzeugung, Warmewirt-schaft und Leistungs- 
fahigkeit. Berlin: J . Springer 1930. (X II, 175 S.) g r, 8». M. 24.— ; Lw. M. 25.50. 

[russj Paweł Iwanowitsch Stepanow, W as ist Steinkohle, ihre Bildung und L agerstatten  ? 
Leningrad: Geologisches K om ittee 1930. (103 S.) Rbl. 0.40.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
W. J. Chater, Die Wirkung vori Warnie a u f feuchte, vegetabilisch gegerbte Leder. VI. 

(V. Ygl. C. 1930. II . 680.) Vf. setzt seine Unterss. iiber di© Schrumpfungstemp. von 
Sohlleder fort. Diese is t  bei halbfertig gegerbten Stiicken hoher ais bei yoll ausgegerbten;
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durch Auswaschen w ird sio erhoht. D araus erkliirt Vf. die Beobaclitung, daB bei un- 
vorsichtigem Trocknen feuchter Schuhe am Ofen d ie  tieferen Schichten der Sohle 
von der H itze angegtiffen werden, ohno daB dio AuBenseite geschtidigt w ird; denn im 
Innern hcrrscht eine niedrigor© Schrumpfungstemp. ala in  der AuBenschicht, dio einen 
groBen Teil der auswaschbaren Stoffo bereits yerloren hat. D ie H altbarkcit von Solil- 
leder, d ie  durch Gewichtsverlust beim Abschmiigeln bestim m t wurde, ging im  gleichen 
MaB zuriick, in  dem die Temp. des zum Auswaschen yerwendoten W; anstieg. Vf. 
bestim mto ferner don pn der Waschwasser, die naeli 8-tagigor Beriihrung m it an- 
gegerbtem, halbfertig gegerbtem u. voll ausgegerbtem Sohlleder un tersucht w urden; 
dieser w ar zum eist beim halbfertigen Leder am  hóchsten. W urden d ie  Lederm uster 
nach Entfernung des W asserlóslichen m it Pufferlsgg. vom pn  1,2— 8 behandelt, so 
ergaben sich Schrumpfungstomp.-Kurven, d ie  beim pn 5 ein fiir jede Gerbungsart 
charakterist. Maximum aufwiesen. Die Veranderungen in  der Farbo der Pufferlsgg., 
m it denen m it bestim m ten Gerbstoffen gegerbte, lohgare Leder nach 33-tagigcm Aus
waschen in  dest. W. behandelt ■wurden, worden im  einzelnen beschrieben; ein Minimum 
der Farb in tensita t wurde bei pn 3,0—4,0 festgestellt. Zum SchluB w eist Vf. auf 
das Verh. des Chromleders bzglj seiner Schrumpfungstemp. h in  (III vgl. C. 1929. II. 
2855). I n  einer zusammenfassenden B otrachtung erkliirt er d ie  Schrum pfung ais ein 
Analogon zur K oagulation. (Journ . In t. Soc. L eather T rades Chemists 14. 133— 53. 
A pril 1930. N ortham pton, Technical College.) S e i j g s b e r g e r .

G. Grasser und K . Hirose, Beilrag zur Chemie der Chromsalze. IV. (Vgl. C. 1930-
I. 3852.) Vf. entw ickelt auf G rund theoret. Uberlegungen, yon dem polymeren 
Salz Cr6(S 0 4)9 ausgehend, fiir die bas. Chromsulfate eine Formelserie, in  der bei Zu- 
nahmo der B asizititt um 11,1% (nach  ScHORLEMMER) jeweils eine Sulfatogruppe 
von 2 H ydroxylgruppen ersetzt w ird. Dor B asizitatsgrad , bei dem das bas. gemachte 
Chromsulfat gerade noch eino klare Lsg. gibt, aber bei geringstem Sodazusatz ausflockt, 
en tsprich t n ich t oinor der hierbei erhaltliehen Verbb., sondom einer durch nochmalige 
K ondensation entstehenden Zwischenstufe, die ungefahr durch  dio Formel 
Cr,2(S 0 4)7(0 H )22 wiedergegeben w ird. F iir dieses Salz u. fur mehrero andere hoch- 
molekulare Cliromsalzo ah n lich er  Zus. werden Strukturbiider Y orgeschlagen, dio die 
Verólung u. Komplexbldg. zur Anschauung bringen u. dio nach A nsicht des Vfs. fiir 
die E rklarung der Gerbwrkg. von Chromsalzen herangezogen werden miissen. Fernor 
wurdo der EinfluB der Temp. u. des A lterns auf dio A cid ita t der Cr- u. Fe-Salzo un ter
sucht. Zu diesem Zweck wurden 1/s 'm°lare Lsgg. von CrCl3, Cr2(S 0 4)3, K 2Cr2(S 04).,, 
FoC13, Fc(N H 1)2(SO.,)3 un ter verschiedenen Bedingungen bis zur blcibenden Aus- 
flockung m it 10%ig. Sodalsg. versetzt. In  der ersten Vcrs.-Reihe wurde die Temp. 
der genannten Lsgg. zwischen 15 u. 100° y ariie rt u. der Sodaverbrauch bis zum Aus- 
flockungspunkt (A.-P.) bestim m t. In  einer 2. Serie wurden die Lsgg. 1 Minuto sowio
1, 6, 12 , 24, 48 Stdn. ununterbrochen zum Kochen erh itz t u. nach Erkalten der A.-P. 
erm ittelt. Eino 3. Vers.-Reiho wurde bei Raumtemp. 6 Wochen stehen gelassen u. 
von Wocho zu Woche der A.-P. bestim m t. Dio erhaltenen Ergebnisse werden be- 
sprochen. Das Erw arm en fiih rt bei Chromalaun zu einem allmahlichen Abfall des 
Sodayerbrauchs, bei Chromsulfat stoigt er bis 60° an  u. sink t liiorauf rap id ; bei CrCl3 
bleibt er zwischen 15 u. 60° unverandert u. sink t dann ebenfalls. Bei den Fe-Salzen 
s ink t der Sodaverbrauch, der schon an u. fiir sich gering ist, bis 75° auf Nuli. Chrom
alaun yerbraucht bis zum A.-P. fa s t 7-mal so viel Soda wie die 2 anderen Chromsalze. 
Durch Kochen w ird FeCl3 sofort ausgeflockt, wahrend bei Cr„(S04)3 u. Fe(N H 4)2(S 0 4)3 
die A cid ita t m it der D auer des E rhitzens ansteigt; bei den 2 anderen Cr-Salzen ver- 
schob sich der A.-P. nur unwesentlich. E in  EinfluB der A lterung auf den A.-P. des CrCl3 
u. der Eisensalzo war n ich t festzustollen, bei Cr2(S 0 4)3 u. Cr2K 2(S 0 4)4 fiel er geringfiigig. 
In  der Lsg. des Fe(NH 4)2(S 0 4)3 bildoten sich beim Stehcnlassen u. beim Kochen starkę 
N dd. Vf. form uliert zum SchluB die in  den Lsgg. der beiden Eisensalze herrschenden 
Verhaltnisse bzgl. ihrer hydrolyt. Dissoziation. (Cuir techn. 23. 228—35. 15/G
1930.) v S e l i g s b e r g e r .

Rohm & Haas Co., Delaware, iibert. yon: łan C. Somerville, Chottenham, 
Pennsylyanien, V. St. A., Herstellung ton Kondensationsprodukten aus Sulfonsauren 
der Naphthalinrcih-c und Furfurol. Man laBt Furfurol un ter milden Bedingungen in 
Ggw, von H 2S 0 4 auf Sulfonsauren des N aphthalins oder seiner C-Alkylsubstitutions- 
prodd. einwirken. — Z. B. w ird C10HS m it 100%ig- H 2S 0 4 un ter standigem  Riihren 
6 S tdn. auf 130° erh itz t. D ann kiihlt m an ab u. versetzt m it W. Bei 25° gibt m an im
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Verlauf 1 Stde. allmahlich Furfurol h inzu u. riih rt bei dieser Temp. noch 48 Stdn. 
weiter; Das R eaktionsprod. wird dann m it Ca(OH)2 ncutralisiert, das CaSO* abfiltricrt, 
dio Lsg. m it H 2SO., angesaucrt u. das C aS04 erneut abfiltriert. -— Man e rh itz t C10Ha 
m it H 2SO.i 66° Bć un ter standigem  Riihren 2 S tdn. auf 160°, k tth lt dann auf 120° ab 
u. laBt bei dieser Temp. langsam un ter W eiterriihren ein Gemisch von Isopropylalkohol 
u. ELSO.! 66° B6 im Verlauf yon 1 l/,,— 2 S tdn. einlaufen. H ierauf w ird weitere 3 Stdn. 
bei 120° geruhrt, abgekuhlt u. wss. H„SO., dazugegeben. U nter standigem  Riihren 
laBt m an in  dio Lsg. der Isopropylnaphthalinsulfonsaure wahrend 1 Stdo. bei 25—30° 
Furfurol einlaufen u. riih rt 48 Stdn. w eiter. Man versetzt dann m it der berechneten 
Menge Ca(OH)., u. filtrie rt. D ic Kondensationsprodd. finden zum Oerben tiar. Iltiute 
Yerwendung, auch besitzen sie Affinitśit zu bas. Farbstoffen. (A. P . 1 7 7 0  635 vom 
7/4. 1928, ausg. 15/7. 1930.) _ _  ______  S c h o t t l a n d e r .

Ferdinand Kohl, Luxuslcderfabrikation. 2. crw. Aufl. B erlin : F . A. Giinther & Sohn
[Komm. B. H erm ann & G. E . Schulze, Leipzig] 1930. (174 S.) gr. 8°. Hlw. M. 5.— .

XXIV. Photographie.
Fritz Weigert, Die Ilicdlartheoric des latenten photographischen Bildes. In  der 

Existenz einerseits der Erscheinung des Entstehens von dichroit. Negatiysilber bei 
Erzeugung des latenten Bildes m it linear polarisiertem L icht (C. 1 9 2 9 . II . 1382), 
andererseits der Erscheinung der „Farbentuchtigkeit“  (ygl. W e i g e r t  u . S h id e i ,  
C. 1 9 3 0 . II . 681) sieht Vf. die Bcrechtigung zur Diskussion einer neuen Vorstellung 
vom Meehanismus des photograph. Elementarprozesses. W enn ais PrimarprozeB 
die Bldg. von Ag durch Photolyso des Halogensilbers angesehen wird, so ware an- 
zunehmen, daB der durch das Ag ausgelósto EntwicklungsprozeB von Frcquenz u. 
Schwingungsrichtung des Lichtes, das dio E ntstehung des Ag bew irkt hat, abhangig 
ist, was m it den bisher bestehenden Ansichten n icht yereinbar ist. Vf. verw ertet 
nun die bei der opt. u. chem. Unters. des prim aren u. induzierten Photodichroismus 
u. der Farbenanpassung bei den zahlreichen untersuohten Sj'stemen gewonnenen 
Erfalirungen zur D eutung der photograph. Erscheinungen. Zusammenfassend for- 
m uliert Vf. seino Micellartheorie des photograph. Prozesse in folgender Form : Durch 
die Bestrahlung t r i t t  innerhalb der Micellen, welcho aus Halogensilber, W., Gelatine 
u. Ursilber bestehen, zu denen noeh Ag2S u. bei sensibilisierten Emulsionen Farbstoff- 
moll. treten  konnen, lokale Energieanhaufungen auf, u. diese energiereicheren Micellen 
stellen das latente Bild dar. Die Entw . is t dann eine Aktiyierung der Entwickler- 
moll. durch die angehaufto Energie. Es liegt also ein chem. IntramicellarprozeB vor. 
Die speziellen photograph. Effekto erklaren sich zum Teil aus der E igenart der Photo- 
micellarprozesse, bei denen eine groBe Anzahl (Juanten in demselben Elem entarteilchen 
absorbiert werden kann, u. aus der opt. S truk tu r der Micellen. Der S-formige Verlauf 
der Schwarzungskurve is t schlieBlich durch eine innere Entw . des Halogensilbers 
durch die Gelatine bei starker Belichtung yerursacht, wobei sich metali. Ag bildet, 
wahrend gleichzeitig dio zur eigentlichen Entw . yerfugbare Energie abnim m t. (Ztschr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 2 9 . 191—201. 1930. Leipzig, Photochem. 
Abt. d. Physik.-Chem. Inst.) L e s z y n s k i .

L. Silberstein und A. P. H. Trivelli, Die Quantentheorie der Rontgenstrahlen- 
exposition photographischer Emulsionen. Die Ergebnisse der Unters. wurden bereits 
C. 1 9 3 0 . II . .681 m itgeteiłt. D ie experimentellen R esultate stehen in  guter Uber- 
einstimmung m it der Theorie. Entwieklungsverss. an  m it sichtbarem  L icht u. m it 
R ontgenstrahlen yorbelichteten E inkornschichten fiihren zu dem ScliluB, daB das 
durch R ontgenstrahlen entstandene latento Bild w illkurlich uber das ganze Halogen- 
silberkorn vorteilt ist. (Philos. Magazine [7] 9. 787— 800. Mai 1930. Rochester, N. Y., 
K odak Res. Lab.) L e s z y n s k i .

F. C. Toy, Bemerkung zu Silbersteins „Quantentheorie der photographischen E x-  
im itio n “. (Vgl. S i l b e r s t e i n  u . T r i v e l l i , yorst. Ref.) E s wird ausgefiihrt, 
daB die Ergebnisse von T r iv e l l i  u . S i l b e r s t e i n  (ygl. C. 1930. I I .  681) ohne spezielle 
Annahmcn uber die S truk tu r der R ontgenstrahlen erk lart werden konnen. DieErgebnisse 
werden ohne weiteres yerstandlich, wenn beriicksichtigt wird, daB fiir die Empfindlich- 
keit gegenuber R ontgenstrahlen die Em pfindliehkeitszentren keine Rolle spielen, daB 
yielmehr gegenuber R ontgenstrahlen das K orn iiber seine ganże Oberflache gleich- 
maBige Empfindlichkeit zeigt. (Photographie Journ . 70. 393. Aug. 1930. B rit. Phot. 
Res. Ass. Lab. Comm. N r. 75.) L e s z y n s k i .
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M. Lewitsky, Die Wirlamg der langicelligcn Strahlung des FunJcens a u f die photo- 
graphische Schicht. E s wird bcobachtet, daB auf m it schwachem Soimenlicht vor- 
belichtotem Rontgenfilm durch Einw. langwelliger S trahlen eines Funkens (75— 80 n, 
135— 140 fi) Umkehrerscheinungen erzeugt werden kónnen. Besonders deutlich is t 
der E ffekt bei alten  Filmen. Vf. nim m t an, daB die Erscheinung durch ein Abfallen 
der Belichtungskeime von den AgBr-Krystallen infolge der durch die Schwingungen, 
die denen des AgBr-Gitters nahe sind, erzeugten E rschiitterung der K rystalle deutbar 
ist. Vf. d iskutiert die Griinde dafiir, daB die W rkg. der langwelligen Strahlung nicht 
von der der Tem p.-Strahlung der Umgebung verdeckt wird. (Physikal. Ztschr. 31. 
769—-71. Aug. 1930. Leningrad, Phys.-Techn. S taatsinst.) L e s z y n s k i .

Josef Maria Eder, Die Śeifungsvorgange der Bromsilbergelatine, das „Ursilber11 
und L ysid in  ais Sensibilisator. Die SchluBfolgerung des Vf., daB beim Reifungs
prozeB dio schwach reduzierende W rkg. der Gelatine auf AgBr zu einer minimalen 
B rom abspaltung fuhre, u. daB dam it die Em pfindlichkeitssteigerung zusammen- 
hange, stam m t aus dem Jah re  1881 (Photograph. Arch. 1881. 109). Vf. sieht in  dem 
Nachweis des „U rsilbers“ eine Bestktigung dieser Anschauung. — E s wird auf ein 
neues Reifungsmittel fu r Bromsilbergelatine hingewiesen, auf das Lysidin (s. nebenst.
0 JI3_N H  Formel). F iig t m an eine kleine Menge davon zu einer ge-
i CII3 waschenen u. wieder geschm. AgBr-Gelatineemulsion — etwa

'  0,02—0,05%  der Emulsion — so steig t die Em pfindlichkeit
um etw a das Zweifache oder mehr, u. zwar sowohl bzgl. des Schwellenwertes ais auch 
der Gradation. Zu hohe Zusatze bewirken Schleierbldg. Bei ammoniakal. Emul- 
sionen, dereń ReifungsprozeB bis zur beginnenden Schleierbldg. getrieben wurde, 
w irkt das M ittel wenig. Es liegt hier ein ReifungsprozeB vor, der n ich t auf Schwefelung 
zuriickzufuhren ist. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem . 29. 20— 22.
1930. Wien.) ~ L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, ReifungsJceim-Blofilegung. E s werden M ikrophotogramme wieder- 
gegeben, die den ProzeB der BloBlegung yon Reifungskeimen durch K J  deutlich 
illustrieren. M it Chromsauremischung behandelto u. gewaschene P la tten  wurden 
1 Min. lang in  0 ,l% ig . K J-Lsg. gebadet, wiederum gewaschen u. dann neben den 
nur m it Chromsaure behandelten physikal. (im sauren M etol-Silber-Verstarker) ent- 
w ckclt. Die m it Chromsaure allein behandelte Chlorsilberplatte blcibt hierbei voll- 
standig klar, g ib t aber einen erheblichen Schleier, sobald sie m it K J  nachbehandelt 
worden ist. Auch dio hoohgereifte N egativscliicht zeigt diesen Effekt, doch is t die 
BloBlegung bei der Chlorsilberplatte von bedeutend groBerer W rkg. ais bei der Negativ- 
schicht. D a die benutzte (saure) Chlorsilberemulsion yerhaltnismaBig nur wenig 
gereift war u. un ter n. Verhaltnissen absol. glasklar arbeitete, wahrend die Negatiy- 
schicht ceteris paribus bereits einen deutlichen Schleier zeigte, is t es yon besonderer 
Bodeutung, daB trotzdem  der i n  n  e r  e Anteil der Reifungskeime bei der Chlorsilber
p la tte  offenbar viel grdBer is t ais bei der Negativschicht. E s steh t dics in  Einklang 
m it der leichteren Reduzierbarkeit des Chlorsilbers einerseits, andererseits aber auch 
m it der Tatsaclie, daB sich das „Photochlorid“ , d. h. dio Adsorptionsyerb. von AgCl 
m it kolloidem Ag yiel leichter bildet u. in  m ancher Beziehung auch viel bestandiger 
is t ais das Photobrom id. Dio groBe Bestandigkeit des Photochlorids gegen Oxydations- 
m ittel is t jedenfalls auch yon Bedeutung fiir dio Diskussion der in unbelichteten 
Emulsionen zu findenden Silberspuren. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. 
Photochem . 29. 5—7. 1930. Schweinfurt.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli und R. P. Loveland, Afikrophotographie 1011 Halogensilber- 
hóniem m it ullraviolettem Licht. (Photogr. Industrie 28. 803—05. 23/7. 1930. — 
C. 1930. I .  3516.) L e s z y n s k i .

Raphael Ed. Liesegang, Farbige Entwicklung der Silberhaloidemulsionen. E s  
wird eine Erscheinung der farbigen Entw . diskutiert, die n icht zu dem durch die Os t - 
WALDseko Farbe-Dispersitatsregel erklarbaren Komplexe von Erscheinungen gehórt. 
Nach den ursprunglichen Angaben von E d e r  u . P iz z ig h e l l i  hergestellte Chlorsilber- 
emulsionen zeigten auf Papier ein Yersagen der Tóne von einem tieferon B raun an. 
Dieses Versagen war darin  begriindet, daB das Metali einen weiBlichen H auch in der 
D urchsieht bekam. Diesen Fehler h a t das „Pan-Papier“ (heute n ich t m ehr hergestellt) 
nicht; bei diesem Papier ersohien jedoch reines Schwarz im Vergleich zum EDERschen  
Papier zu diinn. Yf. d iskutiert diese Erscheinungen ausgehend von der Annahme, 
daB die weiBe Form  eine dichtero Packung des Metalles darstellt ais die schwarzo, 
die_sich m ehr der porósen Mohrform nahert. Ais Ursache_des A uftretens der schwarzen
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Form  kónnten priiesistierende Gitterstorungen angenommen werden, ea konnte aber 
dieses A uftreten der schwarzen Form  auch ais Entw .-Effekt aufgefaCt u . dam it in  Verb. 
gebracht werden, daB Silber einen geringeren R aum  einnim m t ais Halogensilber. 
(Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photoehem, 29. 23—25. 1930. F rank fu rt a . M., 
Inst. f. physikal. Grundlagen der Medizin.) LESZYNSKI.

J. Narbutt, Uber die Entstekung von heUen Randem  infolge von Nachbelićhtung. 
E s w ird versueht, die auf yorbelichteten u. desensibilisierten Sehichten bei Nach- 
belichtung beobachteten Randumkehrerseheinungen durch Beugung des zur Naeh- 
beliehtung yerw andten Lichtes zu erklaren. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik 
u. Photoehem . 29. 77—79. 1930. Dresden, Physik.-Chem. Inst.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli und R. P. LoveIand, Wirkung der Chromsaure a u f die Empfind- 
lichkeit solarisierter Bromgelatineplatten. (Science Ind . photographioue [2] 1. 241—45. 
281— 89. Aug. 1930. —  C. 1930. I. 3540.) L e s z y n s k i .

Kurt Jacobsohn, Tonwertrichtige Photographie. Zusammenfassende Diskussion 
der Moglichkeiten, m it dem heute zur Yerfiigung stehenden farbenempfindlichen 
M ateriał das Ideał der tonwertrichtigen W iedergabe zu erreichen. (Ztsehr. wisa. 
Photogr., Photophysik u. Photoehem. 29. 202—08. 1930. Berlin, Red.-Lab. d. „Photo- 
graph. Industrie".) L e s z y n s k i .

U. Schmieschek, Neue Wege der Hypersensibilisierung. (I. ygl. C. 1930. I .  3515.) 
Verss. iiber die Hypersensibilisierung im ammoniakal. Silbersalz-H20 2-Bad (vgl. 1. c.). 
Samtliche untersuehten panchrom at. Emulsionen werden m ehr oder weniger hyper- 
sensibilisiert, w ahrend orthochrom at. P la tten  kaum  beeinfluBt, unsensiblisierto P latten  
ebenfalls n ieh t beeinfluBt oder sogar desensibilisiert werden. Die Verss. werden m it 
den folgenden Ag-Verbb. ausgefuhrt: A gN 03, AgCl, Ag2C r04, Ag2C 03, Ag3P 0 4, 
Ag2C20 4, AgijAaC^, A g J0 3, Ag2Mo04, Ag2W 04. W ahrend dio GroBe u. spektrale 
Yerteilung der Hypersensibilisierung kaum  von der A rt des Anions abhangig is t, is t 
eine Abhiingigkeit des Schleiers festzustellen. Insbesondere w irken W 04"  u. M o04"  
s ta rk  schleierverhiitend, so daB eine Moglichkeit zur H erst, hypersensibilisierter P latten  
von auBerordentlicher H altbarkeit gegeben ist. —  D a nieht nur das bas. Red.-M ittel 
N H 3, sondern auch das saure Red.-M ittel H 20 2 hypersensibilisierend auf panchrom at. 
Emulsionen wirken, da  ferner eine Reihe anderer anorgan. u. organ. Red.-M ittel den 
gleichen Effekt zeigen, ergibt sich ais neue Fragestellung fur die Theorie der Hyper- 
sensibiłisierung die Frage nach der Ursache der hypersensibilisierenden Wrkg. von Red.- 
M itteln in  saurer, neutraler oder alkal. Lsg. in  Ggw. von Ag-Salzen. (Photogr.-Industrie 
28. 472—74. 23/4. 1930. Berlin-Adlershof, Dtseh. Vers.-Anst. f. L uftfahrt.) L e s z y n s k i .

Ferdinand Leiber, Hypersensibilisierung. K urze Zusammenfassung un ter be- 
sonderer Beriicksichtigung der ScHM lESCHEKschen A rbeiten (vgl. yorst. Ref.). 
(Photogr. Rdseh. 67. 305—06. 326—27. Aug. 1930. Berlin-Friedrichshagen.) L e s z .

Fritz Wentzel, Die maschinelle Verarbeitung der Roli- und Planfilme. Zusammen
fassung. (Photogr. Korrespondena 66. 183— 86. Bingham ton [N. Y .].) L e s z y n s k i .

A. Seyewetz, Uber die Umkelir ron Amateurfilmen. (Chim. e t Ind . 23. Sonder- 
N r. 3. bis. 446—47. Marz 1930. — C. 1930. I .  2835.) L e s z y n s k i .

L. Lobel und  M. Dubois, Uber die Umkelir ron Bromsilbergelalinepapieren. Sen- 
sitom etr. Unters. des Umkehrverf. zur H erst. von Positiyen auf Papieren. (Chim. et 
Ind . 23. Sond.-Nr. 3 bis. 449—50. Marz 1930.) L e s z y n s k i .

L. Lobel und M. Dubois, Die Umkelirentwicklung nach der Methode der zweiten 
Expositiom. (Science Ind . photógraphiąues [2] 1. 263— 71.' Ju li 1930. Lab. franc. des 
E tudes Photochim. Comm. N r. l .  —  C. 1930. I I .  1484.) L e s z y n s k i .

A.-L. Lumiere und A. Seyewetz, Das Natriumselenosulfat und das Tonfixieren  
ron Chlorbromsilberpapieren. (Chim. e t In d . 23. Sond.-Nr. 3. bis. 448. Marz 1930. —. 
C. 1930. I. 2836.) L e s z y n s k i .

Owen Wheeler, Fortschritte a u f dem Oebiete der Farbenphotographie. (Science 
Progress 25. 91— 96. Ju li 1930.) L e s z y n s k i .

G. Grotę, Neues in  der Farbenphotographie. Fortschrittsbericht. (Photogr. 
Korrespondenz 66. 177— 81. Ju li 1930. Berlin.) L e s z y n s k i .

O. Mente, Schwierigkeilen bei der Illustrierung wissenscliaftlicher Veroffentlichungen. 
Es werden die Schwierigkeiten diskutiert, die sich bei der in  Pressendruck ausgefiihrten 
Illustrierung hinsichtlich der Wiedergabe feiner Einzelheiten u. der tonwertrichtigen 
Darst. ergeben. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photoehem. 29. 177—-90.
1930. Berlin-Charlottenburg, Photoehem . Lab. d . Techn. Hochsch.) LESZYNSKI.

G. Walther, Yerfahren zur Herstellung photomechanischer Druckformen. Nach
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einer kurzeń Obersieht iiber die Verff. zum Kopieren von D ruckplatten  fiir den Offset- 
druek betont Vf. die Vorteile des MEISENBACH-Offsettief-Verf. E s handelt sich 
hierbei um ein Kopieren yom R asterpositiy un ter Verwcndung einer Schutzschicht 
fiir die Chromgummisckicht. (Dtsch. D rucker 36. 580— 82. Ju n i 1930. Munchen.) L e s z .

Burt H. Carroll und Donald Hubbard, E in  Vergleich ron Auflósungsuermogen 
und Empfindlichkeil photographischer Platten unter verschiedenm Entwicklungs- 
hedingungen. Seclis Feinkom cntw icklcr m it steigend losender W rkg. gegeniiber dem 
AgBr u. fallendem R ed.-Potential werden m it Pyrogallol u. Metolhydrochinon yerglichen 
liinsiehtlich der sensitometr. Eigg., des Auflósungsvermogens u. der spektrograph. 
Eigg. N ur die Entw iekler m it dem niedrigsten R ed.-Potential zeigen eino Erhohung 
des Auflósungsyermogcns gegenuber den Standardcntw icklern, sio sind aber wegen 
ihres geringen Entwicklungsycrmógens p rak t. n ich t yerwendbar. D ie in  der Farben- 
photographie benutzten sogenannten „B orax“ -Entw ickler sind fiir spektrograph. 
Zwecke g u t geeignet, doch is t die U berlegenheit iiber dio Standardentw ickler gering. 
(Bureau S tandards jo u rn . Res. 5. 1— 13. Ju li 1930. W ashington.) L e s z y n s k i .

Hugo Stintzing, Bestimmung des Auflósungsvermdgens photographischer Schichten 
nach der Kontaktmethode. Nach gemeinsamen Versuehen m it Heinz Fuchs. Mit 
R ucksicht auf den In tensitatsabfall innerhalb auch der besten opt. Abbildungen wird 
zur Priifung des Auflosungsyermogens photograph. Schichten die K ontaktm ethode 
erneut bevorzugt. Ais Priifraster wird ein undurchsichtiger K eil von 1° Steigung zwischen 
durchsichtigen gleichbrciten Striehen von iiber 0,01 mm Breite yerwendet. Der Arbeits- 
gang bei Benutzung soleher Konvergenzraster in  Verbindung m it einer Mikrometer- 
teilung (oder besser bei Verwendung einer Vielheit derartiger R aster) w ird angegeben. 
Wegen der Ungenauiglceit der Priifraster u. der Wiedergaben des Keiles am Kon- 
yergenzpunkt w ird nur eine relative Zahlenangabe fiir die Gttte des Auflósungs- 
yermogens vorgeschlagen: Das relative Auflosungsyermogen einer Schiclit wird bestim m t 
ais die Differenz in /( der Ideinsten durch K ontaktkopie bei optim aler Exposition 
wiedergebbaren Breite eines undurchsichtigen Keiles von 2%  Steigung zwischen 
durchsichtigen L in ien  von iiber 0,01 mm Strichdicke. (Ztschr. wiss. Photogr., Photo- 
physik u. Photochem. 29. 266— 80. 1930. GieCen, Physikai.-Chem. Inst. d. Univ.) L e s z .

Amira Trust, L iechtenstein, Herstellung ron Mehrfarben-Aufsichts- und Durch- 
sichtsbildem. E ine Halogensilbergelatineemulsion w ird m it durchsichtigen Anilin- 
farbon gelb, ro t u. b lau angefiirbt, auf einen durchsichtigen Schichttrager aufgetragen
u. durch den Trager hindurch beliehtet, worauf die Gelatine w ahrend des Entwickelns 
oder nachher entspreehend dem Ag-Niedorsehlage geharte t wird. Dio unbelichteto 
Gelatine w ird in  h. W. ausgewaschen, worauf das Ag en tfern t w ird u. die reinen Earb- 
bilder in  Register iibereinander befestigt werden. Die gefarbten Emulsionen konnen 
auch zuerst auf Papier gegossen u. nach der E ntw . auf einen transparen ten  Trager 
iibertragen werden. (F. P. 6 8 1 7 8 0  vom 14/9.1929, ausg. 19/5.1930. D. Prior. 
1/10.1928.) Gr o t ę .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfu rt a. M. (Erfinder: Max Hagedorn, 
Dessau), Verfahren zur Herstellung ron liiickschichten fiir  photographische Filme, gek. 
durch die Verwendung von gemischtsaurigen Celluloseestern, m it Ausnalime der N itro- 
acetylcellulose, oder von Celluloseatherestern. (D. R . P. 501 643 K I. 39b vom 2/5. 
1926, ausg. 3/7. 1930.) E n g e r o f f .

Frederic Jenner Tritton und Colour Snapshots (1928) Ltd., London, Photo- 
graphisches Imbibitionsrerfahren. Das Bild w ird auf eine Halogensilber-Gelatine- 
emulsion, die m it n ich t ak tin . Farbstoff angefarbt ist, kopiert, nach dem Entwickeln
u. Fixieren gebleicht u. an  den Bildstellen geharte t u . ausgewaschen, worauf das ent- 
standene Relief eingefarbt u. auf ein G elatinepapicr um gedruckt wird, das in  der 
Gelatineschieht ein Beizm ittel fu r Farben, z. B. MgO oder MgSO.,, en thalt. Das Verf. 
eignet sich besonders zur H erst. von M ehrfarbenbildern. (E .P . 3 30199  vom 12/12.

Marcel Bizot, Frankreich, Seine, Kinematographenfilm. D er Film  wird in  einem 
Bad folgender Zus. sensibilisiert: 1000—1600 g W., 10 g K 2Cr20 7, 10 g (NH4)2Cr20 7,
1—3 g Erythrosin, 1—3 g Erythrin. D er Film  wird von der Riickseite beliehtet u. 
in  folgendem B ad entw iekelt: 50 L ite r lauwarmes W ., 5 g Pankreatin u . 2 g Pepsin. 
(F. P. 6 8 3 7 0 7  vom 22/10. 1929, ausg. 17/6. 1930.) G r o t ę .
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1928, ausg. 3/7. 1930.) G r o t ę .


