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A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
H. E. Armstrong, Molekulare Struktur, Leben und Farbę.. Allegorisclie Gedanken 

eines Chemikers in Spanien. Vortrag. (Chim. et Ind. 23. Sond.-Nr. 3 bis. 129—37. 
Marz 1930.) LlNDENBAUM.

Richard Willstatter, Bemerkungen zur Ausbildung der Chemilcer an den deutschen 
Hochschitlen. Anregungen zur zweckmaBigeren Gestaltung des Unterrichtes fur Cłie- 
miker auf den Hochschulen. (Chem.-Ztg. 54. 521—22. 5/7. 1930.) JUNG.

E. Wedekind, Chemie und Forstwissenschaft. Chemotherapie des Waldes. Yortrag 
iiber die Bedeutung der Chemie im Lehrplan der forstlichen Hochschulen, sowie chem. 
Forscliung auf dem Gebiet der Forstwissenschaft u. der Schadlingsbekampfung. 
(Miindener akadem. Reden 2. 6 Seiten. Hann.-Miinden. Sep.) JUNG.

August L. Bernoulli und Alexander Sarasin, Experimente.lle Studien iiber den 
Einflu/3 der Konstilution auf die Schmelzdiagramme von Zweistoffsystemen aromaiischer 
Verbindungen. Mit Hilfe eines in bezug auf die Art der Heizung neuen Apparates 
(vgl. Original) untersuchen Vff. den Einflufi der .Stellungsisomerie aromat. Verbb. 
sowie den EinfluB versehiedener Substituenten am selben Grundkorper auf das 
Schmelzdiagramm des betreffenden Gemischcs mit einem indifferenten Kórper an 
Hand der Systeme Brenzcatechin-Phenanthren, Resorein-Phenanthren, Hydrochinon- 
Phenanthren, Benzoesaure-Naphthalin, Salicylsiiure-Naphthalin, Benzoesaurephenyl- 
ester-Naphthalin, Benzoin-Napbthalin, Benzil-Naphthalin u. Benzilsaure-Naphthalin. 
Brenzcatechin-Phenanthren zeigt einen scharfen eutekt. Punkt bei 61 Mol.-% Phen- 
anthren, eine chem. Verb. der Komponenten existiert nieht. Im fl. Zustand sind beide 
unbegrenzt mischbar, im festen Zustand konnte unterhalb 7 Mol.-% evtl. Brenzcatechin 
in dem KW-stoff etwas 1. sein. — Resorcin-Phenantliren zeigt das Eutektikum bei 
87 Mol.-% Phenanthren. Ein Knickpunkt bei 14,3 Mol.-% Phenanthren zeigt die 
Existenz einer nur in der Schmelze esistierenden Verb. von 1 Mol. Phenanthren u. 
6 Moll. Resorcin. Dasselbe ergibt sich fur das System Phenanthren-Hydrochinon u. 
entspricht den Beobachtungen von K rem an n  u. JANITZKY an den Systemen der drei 
Dioxybenzole m it Naphthalin (Monatsh. Chem. 33 [1912]. 1055). Vff. nehmen zur 
Deutung der Seehszahl an, daC auf u. unter jedem Benzolkern des Phenanthrens ein 
Mol. des Diosybenzols durch Nebenvalenzbindungen festgehalten wird. — Bei den 
anderen untersuchten Systemen (mit Naphthalin) wurden keine Boppelverbb. beob- 
achtet. Elektronegative Substituenten drueken die eutekt. Konz. herunter, elektro- 
positive erhóhen sie. Salicylsaure, Benzoesdure u. Benzilsdure bilden in Naphthalin 
ebenso Doppelmolekeln wio Benzoesaure bekanntlich ( N e rn s t ,  Ztschr. physikal. 
Chem. 8 [1891], 110) aueh in Bzl. Das ist bei „elektr. nicht ausgegliehenen“ Korpern 
in Losungsmm. kleiner DE. nicht verwunderlich. — Das Gesetz der molaren F.-De- 
pression erwies sich fiir die 6 in Naphthalin untersuchten Korper noch bis zu hohen 
Konzz. giiltig; die aus der molaren Depression bei den eutekt. Konzz. berechnete Sclimelz- 
warme des Naphthalins stimmt gut mit der calor. bestimmten (36,04) iiberein. (Helv. 
chim. Acta 13. 511—34. 1/7. 1930. Basel, Physikal.-chem. Anstalt d. Univ.) B e rg .

E. Birk und R. Nitzsehmann. Die Hochdrucksynthese von D-iimthylather und 
ihre theoretischen Grundlagen. (Vgl. C. 1930. I. 1217.) Vff. untersuchen die volumetr. 
Beziehungen bei der Synthese von Dimethylather durch Dehydratation von Methanol. 
Die Gleichgewichtskonstante wird n ach  der NER NSTsehen Naherungsformel fiir die 
Tempp. von 250— 400° berechnet u. ihre Abhangigkeit von der Konz. bestimmt. An- 
schlieCend wird die SjTithese von Dimethylather aus CO u. H 2 iiber Methanol fiir ver- 
schiedene Methanolausbeuten (10—50%) 11 ■ verschiedenem Methanolumsatz (50—90%) 
rechner. untersucht, wobei sich eine Ausbeute von 0,892—11,25% an Dimethylather 
ergibt. (Metallborse 20- 1295— 96. 1351. 1407. 25/6. 1930.) R. K. M u l l e r .
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H. Beutler und E. Rabinowitsch, tlber die Reaktionen angeregter Quecksilber- 
atome mit Wasserstoff und mit Wasser (unter besonderer Berilcksichligung der Wirkungs- 
guerschnitle der Reaktionen und der Rotationen des gebildelen HgH). (Vgl. C. 1 9 3 0 .
I. 2048.) Ais Fluorescenz werden beim Zusatz von H20  bzw. H 2 +  N2 in oin bestrahltes 
Hg-ResonanzgefaB HgH-Banden beobachtot, die im erstcn Fali vornehmlieh die Banden- 
kópfe, im zweiten dereń Schwanze aufweisen. Die Beobacktung der Druckabhangigkeit 
laBt die Rkk. aufstellen:

1 a (2 3P 0 — )Hg- +  H„0 =  HgH +  OH — 0,1 Volt 
I b  (2 3P 0 —)Hg -f  H 2' =  HgH -f H +  0,62 Volt

2. HgH +  Hg' =  HgH' +  Hg 3. HgH' =  HgH +  li v
Zur quantitativen Messung der Rkk. l a  u. I b  werden Beobachtungen an der mit 
Hg sensibilisierten Fluorescenz des IsTa unter Zusatz von H 2 u. N2 +  H 2 ausgefukrt; 
femer werden friihere Messungen an der Absorption der Linie 4047 A in der mit Gasen 
versetzten Hg-Resonanzzelle zur Bereelinung benutzt, ebenso die Diffusion mcta- 
stabiler Hg-Atome in H 20, die Ausloschung der Hg-Resonanzfluorescenz, die Ent-
stchung von HgH-Banden in einer Entladung von Hg +  H 2 beriicksiohtigt. Die ver-
sehiedenen Versuchsfuhrungen stiitzen sich u. ergeben, da!3 die Rk. 1 a mit dem 
ca. 8-fachen gaskinet. Wirkungsąuerschnitt (iiber 5,4 A) verlauft u. stark rotierende 
HgH (20 Quanten, ca. 3000° ,,Rotations“ -Temp.) liefert, dagegen 1 b nur bei jedem 
ca. 3000. gaskinet. StoC ablauft (viel seltener ais die Deckung des Energiebedarfs 
berechnen liiCt), u. gering rotierende HgH-Moll. (ca. 4 Quanten, Gleichgewickt bei 
Zimmertemp.) liefert. Diese Rkk. bilden ein Beispiel fiir die kurzlich abgeleiteten 
Satze iiber die Beziehungen zwischen Rotation, Warmetonung u. Wirkungsąuer
schnitt bei Elementarprozessen (vgl. C. 1 9 3 0 . II . 866). Fiir die Umlagerung des 
(2 3P ,—) in (2 3P 0—) Hg wird gefunden: H 2 ist unwirksam, N 2 wirkt bei Zimmertemp. 
m it dem ca. 5-fachen, H20  m it dem 100-fachen Querschnitt. Das IConzentrations- 
verhaltnis (2 3P ,—): (2 3P a—) Hg betragt (bei Zimmertemp.) im stationaren Zustand 
1 : 2000 infolge ihrer verschiedenen statist. Gewichte u. ihrer Energiedifferenz, sobald 
stark umlagemde Gase anwesend sind. Die Diffusion metastabiler Hg-Atome in der 
gasgefiillten Resonanzzelle' erfolgt nicht wesentlieh ais gaskinet. Diffusion, da gleich- 
zeitig „Energiediffusion“ infol)ge von StoCen zweiter Art stattfindet. — Der Austausch 
von Rotationen zwischen Moll. sehr verschiedener Tragheitsmomente geht nur langsam 
von statten. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 8. 403—26. Juli 1930. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. u. Elektrochemie.) B e u t l e r .

Raphael Ed. Liesegang, Silicałgewdchse. W irft man in Wasserglaslsg. einige 
Krystallchen von Eisenvitriol, so wachsen von diesen bald griine, an primitive Pflanzen 
erinnemde Gebilde in die Hohe, die in Gestalt, Farbę u. chem. Zus. den Moos-Achalen 
entsprechen. Fe(OH)2 ist das Griine, S i02 das Umhiillende; oxydieren sich Teile des 
Fe(OH)2 an der Luft, so werden sie rotbraun, wie bei vielen ind. Moos-Achaten. Die 
Formenbldg. dieser Priiparate zeigt eine auffallende Almlichkeit m it der Nerven- 
regeneration; der Mechanismus der Entstehung von Silicatgewachsen kann AufschluB 
iiber den Mechanismus biolog. Bldgg. geben. Bei den capillaren BlutgefaCen z. B. 
sind die gleichen osmot. Vorgange zu erwarten w e  bei den Kieaelsiiureróluren. Ab- 
bildungen verschiedener Silicatgewachse sind der Arbeit beigegeben. (Natur u. Museum 
1 9 3 0 . 106—10. Sep.) W r e s c h n e r .

A. Bresser, U ber Hydrotropie. Aufier den bekannten Stoffen erhóhen Ester der 
Carbamiiisaure u. Dialkylamide niederer Fettsauren die Loslichkeit vieler organ. Stoffe 
in W. Besonders wirksam iśt ein Gemisch von Urethan m it Acetonchloroform (tert. 
Trichlorbutylalkohol). (Pharmaz.Zentralhalle 71.449—50.17/7.1930. Berlin.) H e r t e r .

S. P. Uspenski, tlber die gegenseitige Loslichkeit von Wasser und einigen fliissigen 
Brennstoffm. Vff. haben die Loslichkeit von W. in Bzl., Toluol usw. u. umgekehrt die 
Loslichkeit der organ. Fil. in W. bei 22 u. 10° (die Zahlen fur 10° sind in Klammem 
angegeben) bestimmt. — Loslichkeit von W. in Bzl. 0,0662 (0,051) °/0; in Toluol 0,0526 
(0,0426) % ; in Xylol 0,0384 (0,0185) % ; in CS, 0,0142 (0,00S6) °/0; in Bzn. 0,0079 bis
0,0113 (0,0049—0,0072) °/0. — Loslichkeit in W. von Bzl. 0,1865 (0,175) % ; von Toluol
0,0492 (0,0368) % ; von Xylol 0,0130 (0,0076) °/0; von CS2 0,1185 (0,127) % ; von Bzn.
0,0017—0,0034 (0,0009—0,0030) °/0. Aus den Verss. folgt, daB die Loslichkeit der Bzl.- 
Homologe in W. fur je eine CH2-Gruppe bei 22° 3,8-mal, bei 10° um 4,7-mal abnimmt. 
(Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 17. 713—17. Moskau.) ScHONFELD.

Robert A. Robinson, Uber den primdrenNeutralsalzeffekt bei der katalytischen Hydro- 
lyse von Athylacetat. Es werden die Geschwindigkeitskonstanten (A’.v) der Hydro-
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łyse von Athylacetat durcli 0,1 Mol. HC1 ais Katalysator in Ggw. von 11 verschiedenen 
Salzen bestinimt. Die Geschwindigkeitskonstante wird durek Salzzusatz erkokt (bei 
LiJ-Zusatz findet Erniedrigung statt). Dicse Erhohung ist bis zu kohen Konzz. an- 
genakert proportional der Konz. des zugesetzten Salzes. Dextrosezusatz kat nur ge- 
ringen EinfluB. Es esistiert eine Parallelitat zwiseken der Wrkg. eines Salzes auf die 
Gescliwindigkeitskonstante der Hydrolyse u. der Wrkg. auf die Loslickkeit (u. dem- 
naoh auf den Aktivitatskooffizienten y) des Atkylacetats derart, daB das Verhaltnis 
K B lY ri fur alle untersuohton Salze konstant ist. Es werden die Aktmtatskoeffizienten 
von Mono- u. Dickloressigsaure berechnet u. m it dem aus EK.-Daten ermittelten 
Aktmtatskoeffizienten von Essigsaure verglichen. (Trans. Faraday Soe. 26. 217—26. 
Mai 1930. Yale Univ. Sterling Chem. Lab. New Haven, Conn.) KARAGUNIS.

L. R. Ingersoll, Zerstdubte Nickelfilme und die Ammoniaksynthese. Wenn ein in 
N 2 katkodenzerstaubter Ni-Film in H 2 auf 150° erhitzt wird, bildet sieli NH3. Dies 
beruht wahrscheinlich auf der Red. eines bei der Zerstaubung entstandenen Ni-Nitrids: 
die Menge NH3 — 10—20 mg auf etwa 200 qcm Film — stimmt annahernd m it der 
bei der Zerstaubung adsorbierten Menge Na iiberein. Erstaunlich ist die niedrige Temp., 
bei der hier die NH3-Bldg. eintritt. — Vf. weist nocli darauf hin, daB die Kathoden- 
zerstaubung von Metallen in Gasen die Mógiichkeit zu Synthesen von neuartigen Stoffen 
bietet, da das Metali dampffórmig u. die Moll. des Gases angeregt sind. Stromdichte 
u. Gasdruek miissen in bestimmten Grenzen gehalten werden, damit die Bldg. der Verb. 
rasch vor sieh geht; die giinstigsten Bedingungen fiir die Bldg. des Ni-Nitrids sind: 
Gasdruek 0,5 mm, Stromdichte 0,5 mA/qcm der Filmoberflaehe bei 1500 Volt. (Naturę 
126. 204. 9/8. 1930. Wisconsin, Univ., Dept. of Phys.) L o r e n z .

F. P . Bowden und E. A. 0 ’Connor, Die Andemng der Grófle und lcatalytischen 
Aklwitat melallischer Operflachen beim Ubergang vom festen zum flim igen Zuslande. 
Messungen der OberflaehengroBe von Elektroden aus schmelzbarer Legierung (Bi, 
Pb, Cd u. Sn, F. 70°) u. aus Ga bestatigen friihere Unterss. von B o w d e n  u . R i d e a l  
(vgl. C. 1928. II. 1747), nack denen die zuganglicken Oberflachen aller fl. Metalle 
ungefakr gleick sind. Beim Erstarren vergroBert sieh die Oberflaehe, sie ist bei der 
festen Legierung ca. 1,4 u. bei festem Ga ca. 1,7-mal so groB wie die seheinbare Ober- 
flachę. Durch Behandlung mit Sandpapier oder durch ICorrosion wird die zugangliche 
Oberflaehe der Legierung ca. 6,3 resp. 800-mal so groB wie die seheinbare Oberflaehe. 
Die gesamte katalyt. Aktivitiit einer Metolloberflache ist abhangig 1. von der GroBe 
der zuganglichen Oberflaehe, 2. von der Konfiguration der Metallatome in der Ober
flaehe u. 3. von der ehem. Natur der Metalle. 1. ist der wichtigste Faktor, auf ihm beruht 
die Aktivierung von Metalloberflachen durch Oxydation, Red. oder Sehwammbldg.
2. ist im allgemeinen klein gegen 1., kann aber unter bestimmten Bedingungen be- 
trachtlich werden. Beim Ubergang vom krystallin. zum fl. Zustand zeigt sieh eine 
plotzliche Abnahme der Aktivitat. Die chem. N atur der Metalle ist von groBer Be- 
deutung fiir die A ktivitat; die gesckmolzene Legierung ist ea. 5-mal, gesckmolzenes 
Ga ca. 800-mal so akt. wie Hg. (Proceed. Roy. Soe., London Serie A 128. 317—29. 
1/7. 1930.) W r e s c h n e r .

At. A tom struktur. R ad iochem ie. P h otoch em ie
E. Cortese, Die Materie. Kurze elementareEinfiikrungin die Atomistik. (Rassegna 

mineraria metallurg. Italiana 70. 65—68. Juni 1930.) W p.ESCHNER.
Robert A. Millikan, Die 1930 icahrscheinlichsten Werte fiir das Elektron und damit 

zusawmenJuingende Konslanten. Vf. kalt die von WlLSOJJ (C. 1930. I. 1584) an der 
Formel fiir die Oltropfenmethode angebrachten Korrekturen nicht fiir ricktig. — Die 
Werte fiir e, N  u. h bediirfen nur einer ICorrektion wegen der neueren Bestst. der Lickt- 
gesckwindigkeit u. des absol. Wertes des Ohms. Es ergibt sieh so: e =  4,770 ±  0,005- 
10-10, h =  6,547 ±  0,010-10-27 u. N  =  6,064 ±  0,006-10 '23. E s folgen Betraehtungen 
iiber den W ert der Feinstrukturkonstanten (vgl. E d d i n g t o n ,  C. 1930. I. 1091, u. 
L e w i s  u . A d a m s, Physical Rev. 3 [1914]. 92). (Phyaical Rev. [2] 35. 1231— -37. 15/5. 
1930. Pasadena, California Inst., N o r m a n  B r i d g e  Lab. of Physics.) L o r e n z .

Leigh Page und William W. Watson, Kernelektronen. Es wird der Vorschlag 
von H e i t l e r  u . H e r z b e r G  (C. 1929. II. 1766) aufgenommen, daB Elektronen beim 
E in tritt in den Kem  ihren Spin verlieren u. dann nichts mehr zur Statistik des Kems 
beitragen. Die Beobachtung — durch den R AM AN -Effekt von R a s e t t i  gestiitzt — 
daB in H2 das Verhaltnis der geraden zu den ungeraden Rotationstermen 1 :3 , in  N 2 
2 :1 , ist kann erklart werden, wenn nur der Protonspin zur Spinfunktion des Kems
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beitragt: Ist dio Anzahl der Protonen geradzahlig (N), so ist die y-Funktion symm., 
ist sie ungeradzahlig (H), dann antisymm. Der Intensitatswechsel 2 :1  in den N+- 
Banden erfordert einen Kernspin h/2 .t fiir das N-Atom, der ais Parallelorientierung 
der beiden (freien) Protonen gedeutet wird. So wird auch ein Kernspin 3/2 7j/2 n  er- 
klarlich. — In  Zusammenliang dam it wird erwahnt, daB die Ausdelinung eines Elektrons 
nack den klass. Ansatzen 1,88-10-13 ohne Spin, dagegen 3,98-10-9 cm m it Spin betragt, 
hingegen 1,02-10-16 fiir das Proton ohne u. 2,15-10~n  cm m it Spin. Im  Kern von 
der GróBe 10~12 cm haben also keine Elektronen mit Spin Platz, wohl aber Protonen. 
(Physical Rev. [2] 3 5 . 1584—8 5 .15/G. 1930. Yale Univ., SloanePhysics Lab.) B e u t l e r .

V. A. Bailey und W. E. Duncanson, Uber das Verhalten von Elektronen zwischen 
den Molekiilen von N H 3, H20  und HGl. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 7.) Aus einer P latte  werden 
photoelektr. Elektronen ausgelóst u. durch ein System von Schlitzen in 3 parallelen 
Plattcn auf einer weiteren parallelen P latte aufgefangen, um ein homogenes Feld fiir 
die Elektronenbewegung zu durehlaufen. Die Sehlitze in den Elektroden sind 4 mm 
weit u. 1,6, 6,2 u. 7,2 cm lang, ihre Abstande konnen zwisclien 2 u. 4 cm variiert werden. 
AuBerdem wird die Spannung variiert u. der Gasdruck; die Strome, die auf die P latten 
treffen, werden einzeln gemessen. Ein zur Elektronenstrahlrichtung paralleles Magnet- 
feld erlaubt, dieWrkg. desElektronenstromes von demStrom negativerIonen zu trennen. 
(Positive Ionen werden nicht gebildet.) Friiher entwickelte Pormeln erlauben in Ab- 
liangigkeit von Spannung u. Gasdruck die statist. Mittelwerte fiir 1 . die Gcsehwindig- 
keit der Elektronen, 2. ihre freie Weglange bei 1 mm Druck, 3. ihren Energieverlust 
beim ZusammenstoB m it einem Molekiil u. 4. die Wahrsckeinlichkeit ihrer Einfangung 
bei einem ZusammenstoB aus den Messungen zu berechnen. — Die Resultate fur jede 
dieser GroBen sind in Tabellen u. Kurven zusammengestellt. Die freie Weglange in 
1 mm Gas zeigt bei einer Geschwindigkeit der Elektronen von 8-107 cm/sec Maxima 
in Hóhe von 2,7 • 10~2 cm fiir NH3 u. 1,7 • 10-2 cm, fiir H 20  die bei einem Verha.ltnis 
F/cm: p (Gasdruck) von 16 fur NH3 u. 32 fiir H ,0  erreicht wird. Der Bruchteil des 
Energieverlustes bei einem ZusammenstoB zeigt Maxima von 4,27°/o bei 2,5-107 cm/sec 
mittlerer Elektronengesckwindigkeit fiir NH3; 4,23°/p bei 2,21-107 fiir H ,0  u. 6,0°/o 
bei 2,64-107 cm/sec fiir HC1. Die Wahrseheinlicbkeit, beim StoB ein Elektron ein- 
zufangen, betragt 4,1 ■ 10 1 fiir ł*TH3 (Wanderungsgescliwindigkeit des Elektrons 
8,57-107 cm/sec), 5,0-10~4 fiir H 20  (8,04-107 cm/sec) u. 4,7■ 10_1 fiir HC1 (4,02- 
107 cm/sec); dieses sind maximale Werte, die Abkangigkeit von der Elektronen- 
geschwindigkeit ist sehr groB. — Der Bruchteil des mittleren Energieverlustes beim 
ElektronenstoB scheint m it der Lichtabsorption der Moll. in Zusammenliang zu stehen, 
wie ein Vergleick m it den Werten fiir He, Ne, Ar, H 2, N2, 0 2, NO, CO u. C02 ergibt. 
(Philos. Magazine [7] 1 0 . 145—60. Juli 1930. Unir. of Sydney.) B e u t l e r .

G. P. Thomson, Elektronenbeugung durch „verbotene“ Flaclien. Verschiedentlich 
sind Elektronenbeugungsverss. so gedeutet worden, ais ob Elektronen von Krystall- 
flachen selektiv reflektiert werden kónnten, die keine entsprechenden Rontgeninter- 
ferenzen geben, z. B. [100] in  erster Ordnung fiir ein flachenzentriertes kub. Gitter; 
in einigen Fallen sind sogar halbe Reflesionsordnungen gefunden worden. Vf. yermutet, 
daB diese Reflexionen von KlKTJCHI-Linien herriihren, die durch diffuse Streuung im 
K rj’stall u. darauffolgende selektive Reflexion bedingt sind. Verss. des Vfs. zeigen, 
daB K lK U C n i-L in ien  sehr stark hervortreten konnen. Genaue Analyse des Beugungs- 
bildes der Spaltflache von Steinsalz mit 30 kV-Elektronen erfordert in keinem Falle 
zur Erklarung der Ergebnisse die Annahme von Reflexionen an verbotenen Flaehen 
oder von verbotener Ordnung. — Das innere Potential ergibt sich zu rund + 10  V; 
Vf. ist jedoeh nicht sicher, ob dies wirklich das innere Potential darstellt, oder nicht 
nur ein MaB fiir die Starkę der Aufladung ist. (Naturę 1 2 6 . 55—56.12/7.1930. Aberdeen, 
Univ.) L o r e n z .

J. Chadwick und G. Gamow, Kunsłliche Zertriimmerung durch a-Teilchen. Man 
stellt sich iiblicherweise den ProzeB der Atomzertriimmerung so vor, daB naeh Ein- 
fangen eines a-Teilchens ein Proton em ittiert wird. Vff. weisen darauf hin, daB auch 
Emission von Protonen beim ZusammenstoB eines Atomkernes mit einem a-Teilchen 
ohne Einfangen des a-Teilchens erfolgen kann. — Wenn die Energie der stabilen Schale, 
auf der das Proton im Kern existiert, —E v°, u. der Schale, auf der das a-Teilchen nach 
dem Einfangen rerbleibt, —E a° ist, dann ist die Energie des nach Einfangen eines 
a-Teilchens der kinet. Energie E a emittierten Protons Ev =  E a +  E a° — Ev° (unter 
Yernachlassigung der geringen kinet. Energie des RiickstoBkemes). Wenn aber das 
a-Teilchen nicht eingefangen wird, dann wird sich die anfangliche kinet. Energie des
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a-Teilchens zwisohen emittiertem Proton 11. weiterfliegenden a-Teilohen verteilen; die 
Energie dieses Protons wird zwischen E v =  0 u. E p =  Ett — E p° liegen. Treten beide 
Prozesse gleiehzeitig ein, dann werden zwei Gruppen von emittierten Protonen be- 
stchen: ein kontinuierliches Spektrum m it einer maximalen Energie kleiner ais die dea 
einfallenden a-Teilchens, u. ein Linienspektrum m it einer Energie grófier oder kleiner 
ais die des a-Teilchens, je naehdem ob E a° >  E p° oder E a° <  Ev° ist, aber in jedem 
Falle betrachtlich grofier ais die obere Grenze des kontinuierlichen Spektrums. Einige 
Verss. haben die Existenz zweier wohl definierter Gruppen von Protonen, z. B. bei B 
u. Al, bewiesen. Mit a-Teilchen von Po tr i t t  die Zertriimmerung ohne Einfangen des 
a-Teilchens mehrmals ofter ein, ais die unter Einfangen des a-Teilchens. — Genaue 
Messungen der oberen Grenze des kontinuierlichen Spektrums u. der Linie ergeben Ev° 
zu etwa 0,6-106 E -Y olt u. E a° zu 2-106 E- Volt. — Die Wahrscheinlichkeit der Atom- 
zertriimmerung nach beiden Typen wird wellenmechan. berechnet. Es zeigt sich, daB 
bei Zertriimmerung durch Einfangen eines a-Teilchens die Verteilung der emittierten 
Protonen nach allen Bichtungen gleichmaBig sein wird, was im anderen Falle nicht zu 
erwarten ist. (Naturę 126. 54—55. 12/7. 1930. Cambridge, Cavendish Lab.) L o r e n z .

L. Goldstein, Verteilung des PotentiaU und der Ladung in einetn zweiatomigen 
Molekiil. Unter vereinfachenden Annahmen (Vernachlassigung des P A U L I-P rinzips)  
wird die Methode von F e r m i  u . T h o m a s  auf den Fali eines zweiatomigen Mol. ver- 
allgemeinert. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1502—04. 23/6. 1930.) L o r e n z .

Sinkiti Sekito, tlber die KrysłaUsłrukłur des Thalliums. Yf. bestimmt die 
Struktur von a- u. /J-Thallium mit DEBYE-ScHERRER-Aufnalimen neu an sorgfaltig 
von der leicht geWldeten Oxydhaut befreiten Metali- u. elektrolyt. abgoschiedenen 
Schichten. (Oxydhaut lost sich in Glycerin.) — a-Tl, bestandig unter 225°, wird iiber- 
einstimmend m it einem Teil friiherer Beobachtungen ais hexagonal-dicht erkannt. 
a =  3,450 A, c/o =  1,600. D. 11,83 in guter Ubereinstimmung m it der Literaturdichtc
11,849. Berechnete u. geschatzte Intensitaten gehen gut parallel. — /J-Tl, bestandig 
iiber 225° wird kub.-flachenzentriert m it a =  4,841 A gefunden. D. 11 ,86. Materiał 
wurdc durch Erhitzen auf 230° u. Abschrecken in Eiswasser gewonnen. Der Befund 
wird unterstutzt durch Unters. von Legierungen m it verschiedenen Metallen. Es 
wurden die Gitterkonstanten folgender Legierungen gemessen: 2%  Bi a — 4,844 A, 
4°/0 Bi a =  4,845 A, 10%  Pb a =  4,846 A. 5%  Sn a =  4,841 A, 20% Sn a =  4,820 A. 
Alle Diagramme zeigten nur die von kub.-flachenzentrierten Gittern herruhrenden 
Debyelinien. — Fehlbestst. an a-Tl konnen nach Ansicht Vfs. durch eine teilweise 
Orientierung der (elektrolyt.) Praparate verursacht sein. (Ztschr. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 74. 189—201. Juni 1930. Sendai [Japan], 
Imperial Univ., Bes. Inst. for Iron, Steel and other metals.) M e i s e l .

Gunnar Hagg, Rontgenuntersuchungen iiber die Nilride des Eisens. (Ygl. C. 1930.
I. 2208.) Es wurden róntgenograph. Eisennitride, die durch Azotierung mit NH, von 
mit H 2 erschopfend reduziertem Fe-Pulver hergestellt waren, untersucht. Oberhalb 
600° lost sich N in a-Fe unter merklicher Gittererweiterung. Die groBte beobachtete 
Kantenlange der raumzentrierten Zelle ist 2,871 A. Bei 725° in strómendem NH3 
abgeschreckte Praparate mit 1,5— 2 Gew.-% N bestanden hauptsachlich aus y-Fe, 
worin der N  sich gelóst hatte. Bei dieser Auflosung konnte eine VergroCerung der 
Kantenlangen der flachenzentrierten Elementarzelle von y -F e  bis 3,638 A beob- 
achtet werden. — Die erst-e intermediare Phase (■/) hat bei Tempp. unterhalb 600° 
ein sehr enges Homogenitat^gebiet, das nahe der Zus. Fe4N liegt. Die Fe-Atome bilden 
dabei ein flachenzentriert kub. Gitter. Innerhalb des Homogenitatsgebietes wachsen 
die Kantenlangen des Elementarkubus von 3,787 bis 3,790 A. Bei hoheren Tempp. 
breitet sich das Homogenitatsgebiet nach der Fe-Seite hin aus. Die Moglichkeit, daB 
das Homogenitatsgebiet der /'-Phase m it dem der -/-Phase zusammenhangt, konnte 
noch nicht entschieden werden. — In  der nachsten s-Phase sind die Fe-Atome in einem 
hexagonalen Gitter dichtester Kugelpackung geordnet. Das Homogenitatsgebiet er- 
streckt sich von etwa 8—11 Gew.-% N. Die Dimensionen wachsen dabei von a =  
2,695 u. c =  4,362 A bei der stickstoffarmeren, bis a =  2,767 u. c =  4,417 A bei der 
stiekstoffreicheren Grenze. — Bei der stickstoffreichsten ę-Phase bilden die Fe-Atome 
ein basenzentriert rhomb. Gitter m it den Dimensionen a =  2,758, b =  4,819 u. 
c =  4,419 A. Die Elementarzelle enthalt 4 Fe-Atome. Die stickstoffarmste Grenze 
dieser Phase liegt in der Nahe der Zus. Fe,N. — Aus den Vers.-Ergebnissen wird ein 
Zustandsdiagramm des Systems aufgestellt u. eine Deutung der Mikrostrukturen im
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azotierten Fe gegeben. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 455—74. Juli 1930, Stock- 
holm, Univ.) • K l e v e r .

L inus P aulłng , tJber die Krystallstruklur des Rubidiumazids. Vf. zeigt, daB 
die vo n  G u n t h e r ,  PobG ER  u. R o s b a u d  (C. 1 9 3 0 . I . 3630) abgeleitete S truktur des 
Rubidiumazid zu nicht moglichen Werten ftir den Atomradius der Stickstoffatome 
in  der Gruppe Ńj“  liilirt. Es wird aus einer friiheren Beobachtung (C. 1 9 2 6 . I. 1760) 
die auf Isomorphie von RbU3 m it KN, deutet, eine Struktur vorhergesagt, die der 
genannten Bedingung besaer entspricht. Der tetragonale Elementarkorper hatte die 
Abmessungen a =  6,40 A, c =  7,41 A, wozu die Werte von G u n t h e e ,  P o r g e e  u. 
R o s b a u d  nach einer Umrechnung 0-1/2 =  4,497-]/2 =  6,36 A u. c-2 =  3,707-2 — 
7,41 A gut passen. Die Schichtlinienauf nahmen sollten Zwischenschichtlinien auf- 
weisen, die aber voraussichtlich sehr schwach auftreten u. leicht iibersehen werden 
kónnen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8- 326—28. Juni 1930. Pasadena, Calif. Inst. 
of Techn.) M e i s e l .

P. Gunther und P. Rosbaud, t)ber die Krystallstruktur des Rubidiumazids. 
Zu vorstehender Enciderung ron L. Pauling. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. finden auf einer 
aus AnlaB der PaULINGschen Erwiderung aufgenommenen Drehkrystallaufnahme um 
die a-Achso des Rubidiumazid Andeutungen der geforderten Zwischenschichtlinien. 
Die Unters. soli weitergefiihrt werden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 8. 329. Juni 
1930.) Me i s e l .

Willi M. Cohn und Sibylle Tolksdorf, Die Formen des Zirkoiidiozyds in Abhtiwjig- 
keit von der Vorbehandlłmg. Es wird iiber Unterss. mit Hilfe von Drehkrystall- u. 
Pulveraufnahmen an Baddeleyit u. Zirkcmdioxyden in einer Rontgenkamera fiir hohe 
Tempp. berichtet. Es ergeben sich bei natiirlichem Z r02 u. bei den versohieden hoch 
u. lang gebrannten Substanzen insgesamt 3 Modifikationen, die m it C, B  u. A  be- 
zeichnet werden. Der Esistenzbereich der monoklinen Modifikation G liegt zwischen 
Zimmertemp. u. etwa 1000°. Die Gitterkonstanten sind: a =  5,21, b =  5,26 u. 
c =  5,37 A, die D. ist 5,56. Die tetragonale Modifikation B  ist bei Tempp. iiber 1000° 
bestandig, es gelingt aber auch, B  durch Abschrecken bei Zimmertemp. zu erhalten. 
Bei der Umwandlung von C in B  findet eine erhebliche Kontraktion sta tt. — Die 
A  -Modifikation scheint trigonal oder pseudorhomb. zu sein. Sie entsteht bei lang- 
andauemdem Erhitzen von C auf mindestens 1900°. Sie bleibt bei der Abkiihlung 
auf Zimmertemp. erhalten, zeigte aber dabei einen reversiblen Umwandlungspunkt 
bei 625°. — Bei den Substanzen, die MgO enthalten, konnte ein kub. Gitter ermittelt 
werden, welehes nach R u f f  u. E b e r t  (C. 1929. 33. 153) einer Verb. ]V%2Zr08 ais 
Endglied einer Mischkrystallreihe zuzusprechen ist. Die Gitterkonstante dieser Verb. 
ist a =  5,12 A. — Die Gitter C u. B, sowie A 2 (unter 625°) u. A 1 (iiber 625°) sind 
enantiotrop; C u. .4 monotrop. — Es wird ein Vergleich der versehiedenen Modifi
kationen des Z r02 mit denen des TiOa u. SiO, durchgefiihrt u. eine groBe Ahnlichkeit 
fiir ihre Bildungsbedingungen festgestellt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 8. 331—56. 
Juli 1390. Berlin, Univ. Inst. f. Strahlenforschung.) K l e y e e .

J. Hengstenberg, Messung von Gitterstorungen mil Róntgenstrahlen. Inhaltlich 
ident. m it der C. 1980. U. 7 referierten Arbeit. (Metall-Wirtschaft 9. 465—68. 30/5. 
1930. Ludwigshafen, Hauptlabor. _d. I.-G. Farbenindustrie.) K l e v e e .

Axel Gorlin, Stemzeitliche Aiiderungen in der Inlensitiit der kosmischen Ultra- 
slrahlung. (Naturę 126. 57—58. 12/7. 1930. Abisko, Geophysikal. Observ. — C. 1930. 
I I .  693.) L o r e n z .

J. Chadwick. Die Streuung ron a- Teilchen in Helium. Das Problem des Zu- 
sammenstoBes zweier Teilchen, die mit Kraften umgekehrt proportional dem Quadrat 
der Entfemung aufeinander wirken, findet die gleiche Losung nach der klass. M echanik  
u. n ach  der W ellen m ech an ik , doch  ist n ach  M o t t  (vgl. C. 1930. I. 1267) diese tTber- 
einstimmung von der Ungleichheit der kollidierenden Teilchen abhangig; bei ident. 
Teilchen weichen die Streuungsgesetze der Wellenmechanik erheblich von der klass. 
Theorie ab. F ur den Fali des ZusammenstoBes von a-Teilchen m it He-Kemen wurde 
die MOTTsche Theorie eiperimentell gepriift durch Unters. der Streuung von a-Teilchen 
(Geschwindigkeit 0,5 bis 1,92 ■ 109 cm/sec) in der Nahe von 45°. Die gefundene Streuung 
war doppelt so groB, wie man nach der klass. Theorie erwarten konnte u. entsprach 
den M oT Tschen Berechnungen. (Proceed. Rov. Soe., London Serie A 128. 114—22. 
1/7. 1930.) ' W r e s c h n e e .

G. T. P. Tarrant, Die Absorption harłer monochro-matischer y-Słrahlung. Ab- 
sorption8messungen an y-Strahlen von ThC" (2,649-10® V) zeigen, dafi die K l e in -
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N lSH IN A -G leichung fur den Streuungskoeffizienten ae bei einer Anzahl von Elementen 
innerhalb dor Vers.-Fehlergrenzen giiltig ist. Boi einigen Elementen zeigen sich jedoch 
merkliche Anomalien, fiir die keine der bestehenden Absorptionstheorien eine Er- 
klarung gibt, sie sind yielleicht auf oine WechselwTkg. zwisclien den hochfreąuenten 
y-Strahlen u. den Atomkernen zuriickzufuhren. Die Vers.-Ergebnisse sind in einer 
Tabelle zusammengestellt. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 1 2 8 . 345— 59. 1/7. 
1930. Cambridge, Pembroke College.) W r e s c h n e r .

Harald straub, tlber die Koharenzlan-ge des von Kanalstrahlen emittierten Leuchlens. 
V or ein paar Jahren sind von E i n s t e i n  Verss. yorgeschlagen worden (vgl. C. 1 9 2 7 .
I. 234), die die N atur des elementaren Strahlungs-Emissionsprozesses betreffen. Aus- 
gehend von dem Satze, daB eine ausgedehnte, homogene ruhende Lichtąuelle opt. 
stets dureh eine ihr gleiehe, parallel verschobene ruhende Liehtąuelle ersetzt werden 
kann, wurde m it der klass. Emissionstheorie des Lichtes der Yerlauf der an homogenen 
Kanalstrahlen beobachtbaren Interferenzerseheinungen berechnet. Ein EinfluB der 
Quantenstruktur der Strahlung auf die Ergebnisse war nicht zu erwarten. Die Aus- 
fuhrung von zwei der vorgeschlagenen Verss. dureh R u p p  (vgl. C. 1 9 2 7 . I .  234) sehien 
diese Erwartung zu bestatigen. Der Vf. hat einen der Ruppschen Yerss. wiederholt 
u. hat m it einer objektiyen Beobaohtungsmethode gezeigt, daB die Koharenzlange 
des von einem inhomogenen abklingenden Kanalstrahl ausgesandten Lichtes wesentlich 
kleiner ist ais die yon Glimmlicht (fiir H2-Glimmlicht etwa 4,1 cm) u. hochstens 2 mm 
betragt. Die E lN ST E IN schen Verss. erfordern jed och  K oharenzliingen  v o n  wenigstens 
6 cm.

Die Versuchsanordnung war so, daB senkrecht zur Abklingungsrichtung des Kanal- 
strahls ein M lCHELSON-Interferom eter mit einem verschiebbaren u. einem  unyerschieb- 
baren aber drehbaren Spiegel aufgestellt war. Die auftretenden Interferenzen wurden 
in Abhangigkeit vom Gangunterschied beobachtet. Zwischen dem Interferometer 
u. dem Kanalstrahl befand sich eine Linse. Fiir die objektive Beobachtung wurde 
eine photograph. Methode entwickelt. (Ann. Physik [5] 5. 644—56. 28/6. 1930. Miinchen, 
Physikal. Inst.) " SCHNDRMANN.

H. Bethe, Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuslcularstrahlen dureh Materie. 
Auf Grund der wellenmechan. BoRNschen StoBtheorie (vgl. C. 1 9 2 6 . II. 1241) wird 
der unelast. ZusammenstoB einer schnellen geladenen Partikel (Elektron, Proton, 
a-Teilchen) m it einem Atom behandelt. Gezeigt wird, daB die Anzahl dieser Zusammen- 
stoBe proportional der Intensitat des COMPTON-Effekts fiir Rontgenstrahlen ist, die 
dieselbe Wellenlange haben u. dieselbe Ablenkung & erfahren wie die Partikel, dividiert 
dureh den RuTHERFORDschen S treu fak tor sin4 tf/2.

Speziell wird der ZusammenstoB mit H-Atomen betrachtet. Die Winkelverteilung 
der unelast. gestreuten Partikeln wird untersuclit. Fiir Streuwinkel von 0° bis etwa 60° 
ist prakt. die Zahl der unelast. u. der elast. ElektronenstoBe unter gleichem Streuwinkel 
gleich. Oberhalb 90° gibt es bei Annahme der Giiltigkeit des klass. Energieimpulssatzes 
nur noch elast. StoBe. Gezeigt wird, daB die gesamte dureh StoBe m it einer gegebenen 
Impulsiibertragung dem H-Atom mitgeteilte Energie ausgewertet werden kann. Die 
Anregungsąuerschnitte opt. Niyeaus werden berechnet, ferner die Anzahl der unelast. 
StoBe pro cm Weg der Partikel u, die Anzahl der pro cm Weg primar von der Partikel 
gebildeten Ionen. Fiir das Bremsyermogen wird ein Wert erhalten, der doppelt so 
groB ist, wie der friiher von HENDERSON (vgl. C. 1923.1. 186) angegebene. Der Energie- 
yerbrauch fiir jedes primar gebildete łon  wird bei sehr groBer Partikelgeschwindigkeit 
zum 7-fachen Betrag der Ionisierungsspannung ermittelt.

Die Theorie wird auf kompliziertere Atome ausgedehnt. Das gesamte Brems- 
yermogen eines Atoms ist die Summę derjenigen der einzelnen Elektronenschalen. 
Die Energieabgabe an jede Schale ist nicht proportional der Anzahl der in ihr befind- 
lichen Elektronen, sondern proportional mit der Summę der Ubergangswahrscheinlich- 
keiten der Elektronen der Schale. Die auBeren Schalen haben ein im Hóchstfalle 
5-mal gróBeres Bremsyermogen ais die inneren. Zum Vergleieh der theoret. Ergebnisse 
m it der Erfahrung wird die Wegstrecke berechnet, die zur Bremsung eines a-Teilchens 
yon RaC' yon der Anfangsgeschwindigkeit 1,922-10® cm/sec auf 90% dieses Wertes 
erforderlich ist. Fur die Elemente bis Argon ist die Ubereinstimmung gut. Fiir die 
schwereren gibt die Theorie zu groBe Werte fiir das Bremsyermogen. Immerhin bleibt 
die Abweichung noch bei Au unterhalb I00°/o- Die Anregungsąuerschnitte opt. 
Niyeaus werden berechnet und die Wahrscheinlichkeiten fur die Anregung yon 
Rontgenniyeaus. Die Anzahl der elast. StóBe wird in Abhangigkeit vom Streu-
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winkel untersucht. Dabei ergibt sich ubereinstimmend m it den Vęrss. von M a r k  
u. W i e b l  (vgl. C. 1930. I. 2512) m it wachsendem Winkel fiir schwere Atome 
ein flacherer Abfall der StoBzahl ais fiir leichte. Die Behandlung des Falles 
der unelast. Streuung fiihrt zu dcm Ergebnis, daB jedes Elektron untcr groBen 
Winkeln klass. streut. Die Intensitaten der Streuungen der versehiedenen Elektronen 
addieren sich. Die Zalil der unelast. StoBe verhalt sich zu der der elast. bei groBen 
Ablenkungswinkeln wie Z : Z 2 (Z-. Ordnungszahl); bei kleinen Ablenkungs winkeln iiber- 
wiegen die unelast. StoBe im Verhaltnis „kinet. Energie der Partikel dividiert dureh 
Ionisierungsspannung des Atoms“ zu 1. Die Zahl der von einer schnellen Partikel 
pro cm Weg primar gebildeten Ionen ist umgekehrt proportional dem Geschwindigkeits- 
ąuadrat der Partikel, umgekehrt proportional der Ionisierungsspannung der Atome 
u. proportional einem logarithm. Glied, in dessen Argument die kinet. Energie der 
Partikel dividiert dureh die kleinste Ionisierungsspannung des Atoms steht. Das Ver- 
haltnis aller gebildeten Ionen zu den Primarionen ist von einer unteren Grenze an nahezu 
unabhangig von der Geschwindigkeit der ionisierenden Partikel. Bei H 2 betragt es 
etwa 2 :1 , bei Luft 3 : 1. Die berechnete Geschwindigkeitsverteilung der Sekundar- 
elektronen von Wasserstoff stimmt m it der experimentell gefundcnen sehr gut tiberein. 
(Ann. Physlk[5] 5. 325—400.10/6.1930. Miinehen, Inst.fiir theoret. Physik.) ScHNURM.

Carl D. Anderson, Jtiiumliche Verteilung von Rontgenplwtoelektronen aus der 
K- und L-Alomenertjieschale. Vf. bestimmt mittels Nebelkammer die raumliche Ver- 
teilung von Photoelektronen, die dureh monochromat. Bóntgenstrahlen aus Luft, 
C2H5Br u. CH3J  ausgelóst werden. Wie schon friiher festgcstellt worden war (W a t s o n  
u. VAN DEN A k k e n , C. 1930. I. 1267), ist die Verteilung der Photoelektronen aus 
der Z-Schale mehr isotrop, ais die der aus der A'-Schale stammenden Elektronen; 
jedoch wird bei den L-Elektronen die Baumverteilung mit zunehmender Freąuenz 
der eingestrahlten Strahlung weniger isotrop. Die Beobachtungen bzgl. der raumlichen 
Yerteilung der A'-Elektronen sind im Einklang mit wellenmechan. Uberlegungen. 
(Physical Bev. [2] 35. 1139—45. 15/5. 1930. Pasadena, California Inst. of Techno
logy.) ‘ L o r e n z .

M. Wolf, Gleichzeitige Elektroneniibergange bei Rontgenspektren. Vf. te ilt mit, 
daB — im Gegensatz zu einer fruheren Feststellung (Co s t e r  u. W o l f , C. 1930.1. 8) — 
auch bei der K -Kantu des Zn eine Feinstruktur besteht (vgl. SuEK IC Hl, K a w a t a , 
Naturę 125 [1930]. 509), die allerdings nicht so ausgepragt m e bei Cu ist. (Naturo 126. 
205. 9/8. 1930. Groningen, Bijksuniv., Natuurkundig Lab.) LORENZ.

G. B. Deodhar, Róntgenspektren und chemische Verbindung. Die Linie 5043 X .E.
(K  /ij-Linie) zeigt sich im Emissionsspektrum der S-Verbb. einiger Metalle, wiihrend 
sie bei S u. S-Verbb. anderer Metalle fehlt. Vf. glaubt, daB diese Linie von Elektronen- 
sprungen innerhalb eines Mol. herriihrt. (Naturę 126. 205. 9/8. 1930. Uppsala, Univ., 
Physikal. Lab.) LORENZ.

W. E. Forsythe und Frances Christison, Die ulłraviolette Strahlung von der 
Sonne mul ton gliihendem Wolfram. Die Lufthiille absorbiert den groBten Teil der von 
der Sonne ausgesandten ultravioletten Strahlung. Von der gesamten Sonnenenergie 
gelangen nur 0,22% des Anteils zwischen 2900 u. 3250 A auf die Erdoberflache. Diese 
Menge ist nicht wesentlich groBer ais die von einer 900-Watt-Speziallampe mit 
W-Leuehtkorper in einem Abstand von 1 m ausgestrahlte Energie im gleichen Freąuenz- 
bereich. Vff. fugen eine Anzahl von vergleichenden Kurven u. Tabellen bei. (Joum. 
opt. Soc. America 20. 396—410. Juli 1930. General Electric Co., Lamp Development 
Labor.) ASCHERMANN.

Gerhard Liebmann, Die Temperatur strahlung der ungefdrbten Oxyde im SicM- 
baren. Yerschiedene Praparate von A l20 3 u. MgO, BeO, Cr.,0^ werden zur Unters. 
ihrer Strahlungseigg. auf einen Nernststift aufgetragen. Die Temp. wird pyrometr. 
gemessen; u. zwar ist auf den Strahlungskorper ein Fleck einer Substanz (Uranoxyditl- 
oxyd, Pl-Moor, Pt-Ir-Moor, Nemststiftmasse) bekannter Strahlung aufgebracht. Die 
Emission wird in Abhangigkeit von Temp., Wellenlange bei verschiedenen KomgroBen 
gemessen. AuBerdem ivird die Winkelabhiingigkeit der Emission untersucht u. starkę 
Abweichung vom LAM BERTschen Gesetz gefunden. (Ztschr. Physik 63. 404—36. 
21/7. 1930. Berlin, Physik. Inst. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

H. Deslandres, Eigenschaften der anomalen Serien u?id Linien in den Atom- 
spektren. (Vgl. C. 1930. II. 195.) In  einer Serie von Linien folgen diese einer mathemat. 
Formel. In  den Banden w'aren schon fruher Abweichungen aufgefunden worden, die 
ais „Storungeń“ bezeichnet wurden. In  den Atomspektren zeigt sich, daB auch die
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Formel von R i t z :  v  =  A — N /(m  + /i +  oder von H lC K S: v  — A  —  N /
(m +  /t -f a/w)2, jede mit 3 Konstanten, nicht ausrcichen, die Linien zu berechnen. 
Es zeigen sich Diiferenzen der so berechneten m it den beobachteten Frequenzen, die 
klein sind, aber die Beobachtungsfehler ubertreffen. T ritt eine solche Abweichung 
bei nur einer Linie auf, so wird dies ais anomaler Punkt bezeichnet; mehrere solche 
machen eine ganze Serie anomal. — Die anomalen Linien sind ein Vielfaches der 
„Elementarfrequenz“ d1 — 1062,5, zu der oft noch ein Submultiplum d jn  tr i t t  (n ist 
eine kleine ganze Zahl); die Differenz der Linie von m -d1 -f d jn  ist hóchstens d JW  n. 
Mit der Anomalie der Wellenlange ist meistens aueh eine solche der Int-ensitat ver- 
bunden. — Diese Beziehung wird bestatigt an dem Spektrum des Mg (Singulettsystem, 
diffuse Nebenserie); femer an wegen abnorm sehwacher Intensitat bekannten Linien 
des K  (6966 A), des Ca (2722 u. 3753 A); an der zu starken Linie des Ba (3421 A); an 
dem zu engen Dublett des Na (6. Glied Hauptserie 2544 A). — Auf die Hauptseric des 
Na, die scharfe Singulettnebenserie des He u. die diffuse Nebenserie des He+ werden 
die obigen Formeln angewendet, u. eine Bestatigung wird gefunden. (Conipt. rend. 
Acad. Sciences 1 9 0 . 1250—54. 2/6. 1930.) B e u t l e r .

H. Deslandres, Eigenschafłen der Linien und anomalen Serien in den Atomspekłren. 
Fortsetzung der vorst. ref. Arbeit. UnregelmaBigkeiten der Serien, sowohl Intensitats- 
anomalien ais auch Wellenlangenabweichungen zwischen den nach der Serienformel 
berechneten u. den beobachteten Werten werden dann aufgefunden, wenn eine Linien- 
freąuenz ein ganzes Vielfaehes der „Elementarfrcquenz“ — 1062,5 betragt (oder 
auch ein Multiplum yon d1/n  (n ist darin eine Icloine ganze Zahl). Dies wird an den 
Hauptserien des Li u. des K aufgezeigt. Es ist sehwierig u. erfordert liingere Berech- 
nungen, die „normalen“ neben den anomalen Serienglicdern zu erkennen. — Im  Li 
ergeben alle vorliegenden Messungen Abweichungen fiir die 5. Hauptserienlinie (ent- 
spreehend 38 dĄ; auBerdem ist fiir (1) v =  14 dt -f- 29, fur (10) v =  4 0 ^  +  69. — 
Im K  wurden die schwacheren Linien der Hauptseriendubletts untersucht; es haben: 
(6) v =  31 d1 +  4; (9) v =  32 d1— 28, entsprechend finden sich Abweichungen der 
Wellenlange von der Serienformel. — Auch die Druckversehiebung bei Linien (nach 
Rot) ist mit der Freąuenz d} verkniipft, so beim Cr u. beim Fe. — Die Erklarung fiii 
diese Anomalien wird in einer Resonanzerscheinung mit den Atomkemen gesehen, die 
bei dieser Freąuenz auftritt. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 7—11. 7/5. 1930. 
Paris.) B e u t l e r .

Heinrich Kuhn, tlber die Deutung eines Typus ton diffusen Bandenspekiren. 
Es wird ein Typus diffuser Bandenspektren behandelt, der gekennzeichnet ist durch 
Intensitiitsfluktuationen (in Absorption oder Emission) m it symm. Maximis u. Minimis, 
ohne Kanten. Die Abstande der Maxima sind haufig gróBer ais die Schwingungs- 
ąuanten der Moll., die Abstande nehmen bis zu einem Grenzwert ab, wobei die Banden 
schmaler werden. (Beispiel: Diffuse Absorptionsbanden der Alkalihalogenide von 
SoMMERMEYER, C. 1 9 2 9 . II. 2645.) Die Deutung nimmt eine sehr flachę Potential- 
kurve des angeregten Mol.-Terms an; iiber dem Minimum der Kurve des n. Mol liegt 
oben schon der AbstoBungsast, der loseren Bindung entsprechend. Die Konstruktion 
der Obergange nach dem FRANCK-CoNDONschen Prinzip ergibt einen .Bandenzug 
m it groBerem Abstand der violetten Intensitatsmasima u. ,,Pseudokonvergcnz“ nach 
langen Wellen, die dem Abstand der Grundschwingungsąuanten zustrebt. Aus den 
Beobaehtungen am T1J wird so fiir dieses die Potentialkurve des unteren u. oberen 
Schwingungszustands konstruiert, indem das Einsetzen des Kontinuums die Abzahlung 
ergibt; fiir den unteren Zustand werden bei kleinen Quantenzahlen nicht die klass. 
Umkehrpunkte, sondem die auBersten Bauche der Oseillatoreigenfunktionen verwendet.
— Die Breite der Einzel-„Bande“ m rd  abgeschatzt. Dazu wird die Halbwertsbreite 
des auBersten Schwingungsbauches der Oseillatoreigenfunktionen des Grundzustandes 
eingesetzt u. die zugehórige Energiedifferenz der Lote zur Potentialkurve des oberen 
Zustandes bereehnet. Der obere Zustand wird dabei — wegen der sehr kleinen Schwin- 
gungsquanten — ais kontinuierliehe Mannigfaltigkeit betrachtet. Es ergibt sich eine Breite 
von 40 A — in tlbereinstimmung m it der Beobachtung. — Der EinfluB der irmeren 
Schwingungsbauche der Oscillatoreigenfunktion konnte abnorme Intensitatsverteilungen 
verursachen, ist hier nicht beobachtbar. — Ahnliche Erscheinungen diffuser Banden 
miissen sich iiberall zeigen, wo ein Mol.-Term n. Bindung m it einem solchen sehr 
loser Bindung kombiniert. Es werden die Beispiele AgJ, AgBr, Jj, u. Hg2 besprochen 
u. gedeutet. Beim Hg2 wird darauf hingewiesen, daB von M r o z o w s k y  (C. 1 9 2 9 .
H . 2151) die Dissoziationswarme von 17 kcal (die auch aus chem. Griinden abzulehnen
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ist) durch eine Estrapolation einer solchen pseudokonvergenten Bandenfolge ge- 
wonneri wTirde. (Ztschr. Physik 63. 458—76. 28/7. 1930. Gottingen, 2. Physik. Inst. 
d. Uniy.) '  BEUTLER.

B. N. Biswas, tlber die Anwendung der Karsclien Theorie der intermittieretodeb 
Wirkung auf Bandenspektren im Ultrarot. (Vgl. C. 1930. I. 1745.) Die KARSchc Theorie 
der intermittierenden Wrkg. wird benutzt, um den Ausdruck fiir die Energie des an- 
harmon. Oscillators zu berechnen, der auf das symm. a,-3 in der Differentialgleichung 
x"  -f  n- x  +  P x 3=  0 zuriickzufuhren ist. Das Ergebnis der Rechnung ergibt ein 
ident. Resultat m it den Formeln von B o r n  u. P a u l i . (Ztschr. Physik 62. 852—54. 
3/7. 1930. Kalkutta, Physie. Lab., Presidency College.) B e u t l e r .

Gerald M. Almy, Der Zeemaneffekt in den OH-Banden. (Vgl. C. 1930. I. 3004.) 
Eine Hochspannungsentladung in EUO-Dampf zwischen reehteckigen Polsehuhen 
eines Elektromagneten wurde zur Beobachtung des transversalen ZlJEMAN-Effekts 
bis 22 000 GauB Eeldstarke (groBer Homogenitat) verwendet, dariiber hinaus benutzte 
man die BACKsche Kammer bis 34 000 GauB. Bei 7 verschiedenen Feldstarken wurde 
gearbeitet. Aufnahmen bis i 2 Stdn. in zweiter Ordnung des 6 m Gitters der Banden
3064 A (0 —^ - 0), 2811 A (1---- > 0) u. 3122 A (0----5-1) des — >- 2i7-Ubergangs
des OH. Feldstarkemessung u. Homogenitatspriifung durch Aufnahme von Hg-Linien.
— Neue Ergebnisse fiir Nebenzw-eige wurden gefunden, die Wellenlangen fiir einen 
^ pP sl-Zweig sind vermessen. Die Konstantę der g>-Typ-Verdopplung im '‘Z-Zustand 
wurde zu  0 ,216  (isT +  ł /a) bestimmt. Die Ergebnisse der ZEEM AN-Aufspaltungen werden 
in Diagrammen u . Tabellen gegeben, nur fiir kleines J "  ist die Auflósung hinreichend; 
fiir mittleres J "  ergibt die Beobachtung, daB aus jeder Linie ein Multiplett mit einem 
engen konzentrierten Bereich u. einem weiten diffusen Bereich entsteht. Die Theorie 
steht in Ubereinstimmung m it diesem Befund, sie ist von H i l l  gegeben worden. Im 
2i7-Zustand ist das Molekuł sehr fest u. ergibt symm. ZEEMAN-Terme. Im  ^-Z ustand  
besteht fiir kleines J "  ein PASCHEN-BACK-Effekt, fiir groBere Werte -wird die p-Typ- 
Aufspaltung betrachtlich. Die Kombination der Aufspaltungsterme von -FI mit 
na eh den Auswahlregeln ergibt den beschriebenen Befund. (Physical R e v . [2 ]  35. 
1495—1512. 15 /6 . 1930. Harvard Univ., Jefferson Physie. Lab.) B e u t l e r .

William W. Watson und William Bender, Der Zeemaneffekt in den roten Call- 
Banden. Ein intermittierender Gleichstrombogen wurde in einer BACKSchen Kammer 
zwischen metali. Ca u. einem W-Draht in H 2 von 5— 10 cm Druck (stromend) ge- 
brannt. Die Banden wurden mittels Konkavgitter in Dispersion 2,1 A pro mm auf- 
genommen. Feldstarke 10—30 000 GauB, Messung durch Aufnahme von Zn-Linien. — 
Fiir die -II — > 2Z-Bande (7000 A) werden neue Nebenzweige gefunden, sowohl fur 
den 0—0- ais auch fiir den 1—l-t)bergang. Die friihere Nummerierung (HULTHEN,
C. 1927- I I . 785) wird fiir die <?li2-Zweige um l x/2 Einheiten erhoht. Die Kon
stantę der /l-Typ-Verdoppelung wird bestimmt, ist sehr groB; die Aufspaltung 
betragt 70 cm-1 fiir J  =  341/;. nach der entgegengesetzten Seite wie iiblich. — Fiir 
den ŻEEM Ałr-Effekt in den -II—2.T-Banden wird Ubereinstimmung m it der Theorie 
von H lL L  .gefunden, besonders fiir kleine K '. Fiir K ' >  19, wo die feldlosen Snin- 
Dubletts sich nahern u. uberkreuzen, finden sich Entkoppelungserschoinungen. Dort 
bestehen nur noch die Ubergange von antiparallelem S  u. K  im 2i7-Term zu parallelem 
S  u. H  im -2 , u. von parallelem iS u. K  zu antiparallelem iS u. H. Die Verschiebung 
der Komponenten ist proportional zu H-. Bei den hochsten Feldstarken werden die 
Komponent-en m it groBem K  im Pj-Zweig breit u. schwach (bis Nuli), dagegen bleiben 
sie im P 2-Zweig schmal u. stark, werden aber starker von der feldfreien Lage ver- 
schoben. — In  den 2J?-Banden (6389 A) werden fiir K ' >  8 breite u. deutliche
Aufspaltungen gefunden, die denen im -II-Term ahneln. Zur Erklarung dient das 
Auftreten eines betrachtlichen magnet. Moments im oberen -£  (4 s o- 3d  o)-Term 
infolge der w'achsenden Komponente von L  langs der Rotationsachse. (Physical R ev . [2] 
35. 1513—23. 15/6. 1930. Yale Univ„ Sloane Physics Lab.) B e u t l e r .

Janet M. Mac Innes und Joseph C. Boyce, Tabelle der Wellenlangen von Gas- 
entladungen im auflersten Ultravioletlen. Eine Tabelle der in Gasentladungen beob- 
achteten publizierten Linien yon 2500—100 A (nach Wellenlangen geordnet) wurde 
aufgestellt, die die Elemente umfaBt: H„, He, C, N2, 0 2, Ne, Na, Si, Ar, Hg. Eine Anzahl 
mimeographischer Kopien ist noch an Kollegen abzugeben, die ihre Adresse den Vff. 
mitteilen. (Naturwiss. 18. 719. 8/9. 1930. New Jersey, 'Palmer Physical Lab. Prin
ceton Univ.) ‘ " B e u t l e r .
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O. struve und A. Christy, Aufsuchung des He.,-Banden&pektrums in Stemspektren. 
{Astrophysical Journ. 7 1 . 277. Mai 1930. Yerkes Observat., Ryerson Physic. 
Lab.) " B e u t l e r .

C. T. Elvey, Die Iiotation der Stenie und die Begrenzung der Linie 4481 A des Mg+. 
(Astrophysical Journ. 7 1 . 221—30. Mai 1930. Yerkes-Obserratory.) B e u t l e r .

Otto Beeck, Ionisation von Edelgasen durch langsame Alkaliionen. (Vorl. Mitt.) 
In  Edelgase (He, Ne, A) geringeren Druekes werden Alkaliionen (Li+, Na+, K+, Rb+. 
Cs+) m it 100—500 Volt Geschwindigkeit gescbossen. Die Bldg. von Edelgasioncn (Ie) 
im Verhaltnis zur Zahl der hineingcsckickten Alkaliionen (/,) wird gemessen. Die Aus- 
beute erweist sich ais abhangig von der Ordnungszahl der beiden Stoflpartner, u. zwar 
wird — m it groBer Selektm tat — ein Edelgasatom von dem Alkaliion am leichtesten 
ionisiert, das die gleiche Elektronenanzahl in der Hiille hat wie das Edelgasatom; 
also Ne durch Na+ u. A durch K +. (Naturwiss. 1 8 . 7l9. 8/9. 1930. Danzig-Langfuhr, 
Physik. Inst. d. Techn. Hochsch.) BEUTLER.

M. Kulp, Ultraviolette Salzsaure-Emissionsbanden. (Yorl. Mitt.) Zwischen 3000 
u. 4000 A liegende Banden des HC1 (Trager wahrscheinlieh HC1+) wurden analysiert
zu 2JŁ’----y  "TI, mit lanSwelliger -2  — y  2i7 _ i u. kurzwelliger -2  — >-277+i Komponento.
Tiefer Term ist yerkehrter -TI mit Aufspaltung 663 cm-1. Jede Dublettkomponente
h a t 6 Z w eige: 3 starkę 2Z _ j. — >- - / / _  i u. 22 ’+ j -----> 2i7 + j ; 3 schw achere -----y  -11+  3.
u. 22+%----> 2U -k . Die Konstanten betragen ungefahr: fiir ~TI: I  =  2,8-10~'1"0, r — 1,32-
10-e cm; fur 2Z : 'l =  3,81 • lO-40, r =  1,54-10“ 8 cm. (Naturwiss. 1 8  . 719. 8/9. 1930. 
Rostock, Physik. Inst d. Univ.) B e u t l e r .

Erik Ekefors, Das Bogenspektrum v<m Stickstoff. Ais Lichtquelle diente eine 
kondensierte Entla-dung in He m it etwas N„; die Gase zirkulieren durch Entladungs- 
rohr (ca. 5 mm Druck), Spalt, Spektrograph u. Kohle, die an fl. Luft gehalten wurde, 
mittels Hg-Pumpe. 1 m Vakuumspektrograph, Expositionszeiten ca. 30 Min. Etwa 
120 Linien zwischen 1000 u. 1900 A wurden vermessen, viele davon ins Dublett- 
«ystem oder in Interkombinationen zum Quartett8ystem geordnet. Aus der genauen 
Best. der Glieder 3—7 der Termserie n ~D2'I. ergibt sich eine neue Grenzbest. m it 
einer Yerschiebung des gesamten Dublettsystems um —32 cm”1. Die tiefsten Terme 
erhalten die Wer te: W r / ,  =  117 345 cm"1; -D° 2'/, =  98 122; 2D°r/.. =  98 114;
-P°Y„ i '/4 =  88 505 cm-1. In  einer Tabelle werden ca. 60 Terme angegeben u. die 
wichtigsten Ubergange. (Ztschr. Physik 63. 437— 43. 28/7. 1930. Upsala, Physik. 
Inst.) ” B e u t l e r .

Elfed Thomas und E. J. Evans, Der Isotopeneffekt an den Neonlinien. (Vgl. 
NAGAOKA u . MiSHIMA, C. 1 9 3 0 . II. 870.) Eine Entladung in Neon, die unter fl. Luft 
vor sich ging, wurde mit F a b r y - P e r o t  spektrograph. untersucht. Die Linien (z. B. 
6717,22 A u. 6163,73 A) zeigen schwache Begleiter von 1/5— 1/10 Intensitat, dereń 
Wellenlange aus den geometr. Beziehungen berechnet wird. F ur 22 Linien im Gelben 
u. Roten wird die Best. durchgefiihrt. Nach der BoHKsehen Formel sollte d v/ v =
247,4-10-8 betragen, s ta tt dessen wird gefunden: 437• 10-s fiir die Serien 1 .s2— 2 pm; 
368-10-8 fiir die Serien 1 s:,—2 pm, 1 s,—2 pm, 1 —2 pm. Die einfache Theorie der
Kemmitbewegung ist also nicht auf Atome mit mehreren Elektronen anwendbar. 
(Philos. Magazine [7] 1 0 . 128—34. Juli 1930. Univ. College of Swansea.) B e u t l e r .

John J. Hopfield, lonisierungsspannung des Kohlenstoffs. F o w l e r  u . SELW YN  
hatten die lonisierungsspannung des Kohlenstoffs (C. 1 9 2 8 . I. 1937) zu 11,2 V be- 
stimmt. Die Entdeckung neuer Serien des C I  im fernen Ultraviolett, die bei Zugabe 
von CO zu einer He-Entladung erscheinen, laBt eine genauere Best. zu. Das neue 
Liniensystem enthalt 3 Serien, die zur gleichen 3-fachen Grenze konyergieren, zu 
3P„ ,.S "des Atoms. Die mittlere Serie ist die starkste, sie allein ist nach den 3 ersten 
Gliedern bis zum 8. noch beobachtbar. Die Wellenlangen betragen fiir diese starkste 
Linie: X 1649,3 A (2), 1277,53 (5); 1193,17 (5); 1158,02 (4); 1139,80 (3); 1129,12 (2); 
1122,32 (1); 1117,68 (0); die Intensitaten sind durch die eingeklammerten Zahlen ge- 
geben. Seriengrenze: 90 834 cm-1 ; die Serie ist nahezu eine R YDBERG -Serie. Unter 
Beriicksichtigung der bekannten Aufspaltung des Grundzustandes folgen die Werte
I,179 V fiir den metastabilen XD  u. 2,593 V fiir den metastabilen L5-Term (iiber 3P 0), 
3P» =  90 817,7; 3P, =  90 845,2 u. 3P 0 =  90 860 cm-1, u. die lonisierungsspannung
II,217 V iiber 3P0. (Physical Rev. [2] 3 5 . 1586—87. 15/6. 1930. Univ. of Cali-
fomia.) B e u t l e r .
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G. H. Dieke und W. Lochte-Holtgreven, tlber einige Bandcn des Kohlenstoff- 
molehuls. Ausfiihrliehe Mitteilung von C. 1 9 3 0 . I. 1897. Das gleiche Bandensystem 
wurde von KOPFERIIANN u . S c h w e it z e r , C. 1 9 3 0 . I .  3153 beschrieben u. vermessen. 
Ais Lichtąuelle wurde eine kondensierte Hochspannungsentladung (5 K W .) in Acetylen 
angewendet. Entladungsrohr 85 cm lang, 2 cm weit mit Quarzfenster u. Fallen zur 
Vermeidung des Beschlagens des Fensters; Acetylen durchstrómend wegen schneller 
Zers. Reinigung des G2H 2 erforderlicb, da sonst starkę CN- u. CO-Banden auftreten. 
Die neue Bandengruppe des C—C steht in konstantom Intensitatsverhaltnis zu den 
Swanbanden, ist viel schwacher ais diese; es wurde in 8 Stdn. in zweiter Ordnung 
eines 6,5 m Gitters das Spektrum aufgenommen.

R o ta t io n s -  S t r u k tu r .  Fiir kleine Werte von j  ist ein kurzer Q-Zweig vorhanden, 
fiir groBere j nur ein P- u. ein R-Zweig. Beim Bandenursprung fallen 3 Linien aus. 
Es zeigt sieh eine m it j  (j +  1) zunehmende Dublettaufspaltung (Weehselwrkg. des 
Elektronenbahnimpulses m it der Rotation); abwechselnd die rote oder die violette 
Dublettkomponente fallt aus. Daraus folgt, daB der Trager der Banden ein Molekiil 
mit zwei gleichen Kernen ohne Kernspin sein muB, also C—C, u. daB ein lH  — >-1/7- 
Ubergang vorliegt.

S c h w in g u n g s -S c h e m a : Die Banden sind nach violett abschattiert. Die Wellen-
langen der Bandenkopfe betragen: 3399,8 A (2 — y 0); 3398,1 (3 ---->- 1); 3607,3
(1 — y 0); 3592,9 (2 — >-1); 3587,6 (3 — > 2 ); 3852,1 (0 — > 0 ) ;  3825,6 (1 — » -1); 
4102,3 (0 — y 1); 4062,2 (2 — >- 1); 4041,9 (3 — ->-2); 4026,9 (4 — >-3); die ein- 
geklammerten Zahlen bedeuten den Ubergang der oberen Sehwingungsąuantenzahl 
zur unteren. Der untere Zustand der Banden verhalt sieh n., dagegen der obere bat 
die Neigung, instabil zu werden, sowohl in den Rotationswerten, ais auch in den 
Schwingungsąuanten. Nur eine Storungsstelle wurde aufgefunden, fiir den unteren 
Zustand bei u =  l u . )  =  36, welcher Term 0,44 cm-1  nach unten verschoben ist. — 
Die Banden ahneln in bezug auf die Intensitatsverteilung (CONDON-Parabel) u. die 
Konstanten sehr stark den SWAN-Banden, sind die diesen entsprechenden Singulett- 
banden. Die Konstanten betragen: UntererTerm: B  =  1,6260 (1,6085); fi =  6.57-10-6 ; 
J  =  17,22-10~40; <3 =  1584,16; oberer Term: B  =  1,7732 (1,7740); /5 =  7,11 (7,17)-10-°; 
J  — 15,62-10-40; w =  1764,43 cm-1. v0 =  25969,18 cm-1. In  einer Tabelle werden 
die Wellenlange der Bandenlinien, systemat. geordnet fur Banden u. Zweige, fiir alle j  
bis zu 60—87 angegeben. (Ztschr. Physik 62. 767—94. 3/7. 1930. Groningen, Physik. 
Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

L. Ebeler und E. Hiedemaun, U ber den Trager der Schichlung des Wassersłoffs. 
Die in der Wasserstoffglimmentladung auftretenden Schichtungen, ein enges blaues 
u. ein weites rotes Sehichtsystem wurden untersucht. Zuniichst wurde festgestellt, 
daB in atomarem H  hoher Konz. keine Sehichtung auftrat. Das Spektrum der ge- 
schichtetcn Saule wurde unter verschiedenen elektr. Anregungsbedingungen unter
sucht. Der gewahlte Freąuenzbereich erstreekte sieh von 50 bis 1,5-10° Hertz. Die 
Farbę der Schichtungen ergab sieh dabei bedingt durch die relativen Intensitaten von 
Kontinuum u. FuLC H ER -Banden. Festgestellt wurde, daB die hokeren Anregungs- 
stufen vorzugsweise bei gedampften Schwingungen erreicht werden. Der Sehicht- 
bildner in H 2 wird dem H 2-Mol. zugesebrieben, wobei noeh unbestimmt ist, welcher 
Zustand des H 2-Mol. schichtbildend ist. (Ann. Physik [5] 5 . 625—43. 28/6. 1930. Koln, 
Physikal. Inst.) ~ ScHNURMANN.

P. N. Gosh, P. C. Mahanti und B. C. Mukkerjee, ScJmingungsguantenanalyse 
der bla-ugriinen M(vjnesiumoxytlbanden. Die ublicherweise ais Lichtąuelle fiir diese 
Banden benutzte Methode — Abbrennen eines Mg-Bandes — ergibt einen starken 
kontinuierliehen Grund; deshalb wurde eine Mischung von Mg-Pulver m it Mg(N03)2 
entzundet, die explosiv verbrennt, mehr Banden im Gebiet von 5210—4700 A ergibt. 
Aufnahme im Quarzspektrogi-aphen m it Fe-Yergleiehsspektrum, Vermessung mittels 
Komparator. — Nur die MgH-Bande bei 5211 A zeigte Feinstruktur; fiir MgO war die 
Dispersion unzureichend, deshalb konnten nur die Bandenkopfe vermessen werden. 
Abschattierung nach Violett; 28 Kópfe werden nach Wellenlange u. Intensitat auf- 
gefiihrt. Die O—0-Bande liegt bei 5007,13 A. Die Formel lautet:

v =  19 967 +  (751 v' —  3,06 v '2) — (716 v" — 5,96 v" 2).
Die Dissoziationswarme ergibt sieh aus Estrapolation des Grundzustandes zu 

MgO =  Mg +  0  —• 5,80 Volt. Es ist aber nicht sieher, daB MgO der Bandentrager 
ist; moglicherweise ist es MgO+. (Physical Rev. [2] 35. 1491—94. 15/6. 1930. Calcutta, 
Univ. College of Science and Technol.) B e u t l e r .
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E. D. Mc Alister, Ober die Existenz eines n&uen Terms im Hgt-Spektrum. T a k a - 
MINE u. S u g a  (C. 1 9 3 0 . I. 3748) haben im nahen Ultrarot zwei neue Serien im Bogen- 
spektrum des Hg gcfunden X  — m 3S 1 u. X  — m 3D3. Einige Linien, die Vf. friiher 
(C. 1 9 3 0 . I. 1098) ais unklassifiziert aufgefuhrt katte, gehoren diesen Serien an, u. 
lassen den neuen Term X  ais 3P  mit 15 297 cm-1  festlegen. Die Genauigkeit der 
Messungen ist in Anbetraoht der ungunstigen spektralen Lage der Linien nicht sehr 
groC. (Physieal Rev. [2] 3 5 . 1585—86. 15/6. 1930.) Univ. of Oregon, Physics Dep.; 
Eugene, Oregon.) B e u t l e r .

E. T. S. Appleyard, Yersuche iiber die Lichlerregung durch posiłive Strahlen niedriger 
Spannung. Von einer gliihenden W-Spirale, die mit einer Na- oder IC-haltigen Sub- 
stanz bezogen war, wurden Na- oder K-Ionen in Hg-Dampf von geringem Druck ge- 
schleudert. Bei beschleunigenden Spannungen iiber 100 V zeigte sich in einer feld- 
freien Beobachtungskammer ein schwaehes Leuohten, dessen Helligkeit bei steigender 
Spannung zunahm. Es wurden Spannungen bis zu 400 V yerwendet. Bei 400 V 
m it K-Ionen konnten unter gunstigen Umstanden die griinen Hg-Linien beobaehtet 
werden. Bei Verwendung einer Na-Strahlenquelle war das Lieht gelb, bei K  zeigte 
sich eine purpurne Farbung. Yf. nimmt an. daC bei langsamen positiven Ionen nur 
Ionisation durch Abfangen (vermutlich in einen angeregten Zustand) vorhanden ist, 
die sich opt. bemerkbar macht. Die Frage der Rolle des positiven Ions bei der Gas- 
entladung wird offen gelassen. Angenaherte Kurven: Wirksamkeit-Spannung fiir einige 
Hg-Liniengruppen wurden aufgenommen u. mit der entsprechenden Kurve fiir Elek- 
tronen verglichen. (Proceed. Boy. Soc., London Serio A 128. 330—44.1/7. 1930.) W r e .

Ellery H. Harvey, D a s Durchlassigkeitsspektrum des Mercurochrom. Das Anti- 
septicum Mercurochrom wird in bezug auf seine Licktdurchlassigkeii. in einer 5 mm- 
Schicht einer 0.004°/o wss. Lsg. untersucht. Im  Sichtbaren zeigt sich eine starkę Ab- 
sorptionsbande; Masimum 5000 A mit 3,5°/o Durchlassigkeit; 50% Durehlassigkeit 
wird wieder bei 5250 A u. 4500 A erreieht. Ins Rote steigt die Durchsichtigkeit auf 
94% zwischen 5500 u. 6500 A, ins Violette bis 90,8% fiir 4360, um dann abzunehmen: 
84% bei 4000, 80% bei 3650, 12,6% bei 3340 u. 1,9% bei 3130 A. Die Bestrahlung 
mit U ltrayiolett verandert die Absorptionsbande im Sichtbaren nicht. — Ein Lite- 
raturrerzeichnis iiber die Arbeiten (biolog.-medizin. Art) mit dem Mercurochrom ist 
angefugt. (Amer. Journ. Pharmac. 1 0 2 . 398—402. Juli 1930.) B e u t l e r .

J. Aharoni und Ch. Dhere, Untersuchung des Einflusses, den die Wellenlange des 
anregenden Lichtes auf das Fluorescenzspeklrum des Athi(y]>orphyrins ausiibt. Struktur 
elieses Spektrums vom extremen Bot (Ultrarot) bis zum Ultraviolett. Vff. untersuchen das 
Fluorescenzspektrum des Athioporphyrins bei Anregung mit Licht von verschiedener 
Wellenlange. Im  auBersten Rot werden 4 neue Banden entdeckt. Im  ganzen sind 
15 Fluorescenz banden des Athioporphyrins bekannt. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 0 .

Morris Muskat, Die Dispersicmsformel und Ramaneffekt fiir den symmetriscJien 
Kreisel. Anwendung der Dispersionstheorie von ScHRODlNGER auf den symm. Rreisel. 
Es ergeben sich Formeln fiir den Brechungsindes eines Gases ais Funktion der Wellen
lange des einfallenden Lichtes, fiir die Intensitat u. die Polarisation von R a m a n - 
Linien. (Physical Rev. [2] 3 5 . 1262—69. 15/5. 1930. Pittsburgh, Pa., The Gulf 
Comp.) L o r e n z .

T. M. Lowry, Einige modeme Ansichten zur Frage des optischen Dreliungs- 
rermogens. Einfuhrender Vortrag zum Hauptverhandlungsthema der F a r a d a y - 
Society. Die Fortschritte der Frage durch die Rontgenstrahlenanalyse u. den Aufbau 
unsymm. Verbb. durch ster. Hinderung werden erwahnt, auf Zusammenhange des 
Drehungsvermógens mit der chem. Konst. hingewiesen, die physikal. Ansatze der 
Wellenmechanik angedeutet. Eingehender wird die komplese u. anomale Rotations- 
dispersion behandelt, die Vf. m it \rielen Mitarbeitern erforscht hat; es wird die Deutung 
angenommen, daC diese aus der tjłierlagerung der Teilrotationen von 2 asymm. Kom- 
plexen im Mol. des akt. Stoffes entstehen. Haufig wird von einer festen Asymmetrie 
(4-wertigem C) eine induzierte Asymmetrie in einer benachbarten Doppelbindung 
erzeugt, u. so eine anomale Rotationsdispersion bewirkt (Campher). Auf die Theorie 
von W. K u h n  (vgl. drittfolg. Ref.) iiber die Kopplung von Resonatoren u. den Ein- 
fluB von Absorptionsbanden wird hingewiesen; haufig iiben Absorptionsbanden keinen 
EinfluB auf die Drehung aus, sie sind inakt., besonders die ultraroten Banden. — Die 
Arbeit enthalt ein eingehendes Literaturverzeichms. (Trans. Faraday Soc. 2 6 . 266

1499—1501. 23/6. 1930.) L o r e n z .

bis 271. Juni 1930.) B e u t l e r .
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G. Tempie, Die Wellenmechanik der optischen Drehung und der optisch aktiven 
Molekule. 1. O p t .  D r e h u n g  i n  G a s e n .  Ein linearpolarisierter, monochromat. 
Lichtstrahl bewirkt in einem Gase die Induktion mittlerer magnet, u. elektr. Momente 
in  den Molektilen; dadurch wird nach der MAXWELLschen Theorie der Brechungsindes 
bewirkt. Bei allgemeiner Mol.-Form wird der Brechungsindes fiir rechts u. links zirkular 
polarisiertes Licht verschieden, u. die Differenz dieser Werte ergibt die Drehung der 
Ebene von linear polarisiertem Licht. Die Wellenformel fiir die Lichtabsorption u. 
Dispersion wird in der Ableitung sldzziert u. angegebcn, wie sich das opt. Drehungs- 
yermogen ais zweite Naherung ergibt. Die Wellenformel fiir die induzierten elektr. 
u. magnet. Momente fiihrt scMieBlich mit Hilfe der klass. Beziehung der Brechungs- 
indices zur wellenmechan. Formel fiir das opt. Drehungsyermogen, die die Rotations- 
dispersion umfaBt. 2. W e l l e n m e c h a n i k  d e r  o p t .  a k t .  M o l e k u l e .  
Wahrend in der klass. Mechanik die beiden opt. Isomeren gleiehe Gesamtenergie be- 
sitzen, ist nach der Wellenmechanik eine geringe energet. Differenz zwischen Rechts- 
u. Linksform yorhanden. Dies folgt daraus, daB die Wellenfunktion fiir den einen 
Korper gerade, fiir den anderen ungerade ist. Der energet. Abstand wird an einem 
eindimensionalen Modeli rechner. entwickelt. Auch fiir andere 4-atomige Moll. ergeben 
sich Aufspaltungen der Energieniveaus in gerade u. ungerade, wie fiir NH3 spektroskop, 
nachgewiesen ist. Allerdings kann die wellenmechan. Theorie noch nicht die Stabilitat 
der opt. Isomeren erklaren, besonders ware unter EinfluB des Lichtes eine Racemisierung 
zu erwarten. (Trans. Faraday Soc. 2 6 . 272—80. Juni 1930. Cambridge, Trinity 
College.) B e u t l e r .

R . de Mallemann, Die molekulare Theorie und die Berechnung des nałurlichen 
Drehungsverm6gens. Die physikal. Theorie des opt. Drehungsvermogens ging bisher 
von der Physik des Kontinuums aus, u. behandelte jenes ais zirkulare Doppelbrechung 
(F r e s n e l ) oder ellipt. Doppelbrechung (A i r y ). Ein tieferes Eindringen in diese Er- 
scheinimg erfordert aber clie Annahme der Diskontinuitaten der Molekule, die allein 
das Phanomen verursaehen. Eine Partikel, die in einem Kcordinatensystem ruht, 
m it einer Polarisierbarkeit p wird in einem auBeren Felde untersucht. Die Berechnung 
der „opt. Susceptibilitaten“ ergibt, daB im homogegen Feld kein Drehungsyermogen 
auftritt, dagegen im stat. Felde eines Lichtstrahls infolge der Inhomogenitat der Phase 
des elektr. Vektors, die aus der Fortpflanzung folgt. Die Drehung geht verloren, wenn 
eine Symmetrieebene im Volumelement der Partikel vorhanden ist. Die Dissymmetrie 
wird durch 9 Tensorkoeffizienten Dxx, Dxy . . . ausgedriickt; daraus gelingt die Ab
leitung der FR ESN ELschen zirkularen Doppelbrechung, der A lR Y sch en  ellipt. Doppel
brechung, u. der Nachweis, daB die von Go u y  angenommene Unabhangigkeit der n. 
Doppelbrechung von der zirkularen nicht besteht. — Es wird die Berechnung eines 
tetraedr. Molekiils CHCIBrJ skizziert: Die Dimensionen der Atome werden aus den 
BRAGGschen Tabellen entnommen, die Brechungsindices fiir die „opt. Susceptibilitaten“ 
eingesetzt. Das Resultat der Ubersehlagsrechnung ergibt eine GroBe dea Drehungs- 
vermogens von ca. 10° pro Dezimeter — also die richtige GroBenordnung. Prinzipiell 
besteht zwischen dem Drehungsyermogen eines Molekiils u. dem eines Krystalls kein 
Untersehied. — Der EinfluB eines Substituenten am asymm. Atom ist sehr stark ab- 
hangig von dessen Entfemung, mit r~8; entferntere Gruppen sind also wenig wirksam. 
Mehrere akt. Gruppen im Mol. addieren sich im Drehungsyermogen. Bei gleichen 
anderen Umstanden ist das Drehungsyermogen der Verb. von dem Brechungsvermogen 
der Atome abhangig, daher der groBe EinfluB yon Metalien u. Mehrfachbindungen. 
Besonders wichtig ist der Strukturfaktor, der die Form des Tetraeders (Polyeders) 
bedingt; die Gleichgewichtslage wird durch die Ladungen der Atome u. ihre Massen 
bestimmt. Jede Abstandsanderung im Mol. yerandert das Drehungsyermogen, so 
Temp., u. besonders ein Losungsm. Dagegen wird die Rotationsdispersion davon nicht 
stark beeinfluflt. Diese ist starker ais m it l//2 yariabel, denn dieser Faktor aus der 
Dispersionsformel wird noch m it einer Funktion der Refraktion der Atome multipliziert. 
(Trans. Faraday S oc. 2 6 . 281—92. Juni 1930. Nancy.) B e u t l e r .

Werner Kuhn, Die physikalhche Bedcułung des optischen Drehungstermogens. 
(Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1099.) Die opt. Drehung der Polarisationsebene kann (F r e s n e l ) 
ais eine kleine zirkulare Doppelbrechung aufgefaBt werden; ihr W ert pro cm berechnet 
sich aus den beiden Brechungserponenten zu 0  — n/Av&c («; — nr). Eine Rotation 
yon [k]d =  1,4— 1,7 entspricht (nl — nr)/n — 10-6, also einer sehr kleinen Doppel
brechung, die durch Kopplungskrafte zwischen den yerschiedenen Substituenten be
w irkt wird. Die Refraktion wird durch Absorptionsbanden bedingt; solche, die fur die



1930. IL A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1955

n. Refraktion ausschlaggebend sind, sind fiir die opt. A ktiv ita | oft ganz zu vernach- 
lassigen — wahrend umgekehrt schwache oder mittelstarke Banden im nahen Ultra- 
violett fiir die gesamte Drehung verantwortlich sind. — Es wird ein Modeli fiir akt. 
Moll. aufgestellt: ein linearer Resonator in der ar-Achse ist m it einem zweiten in der 
y-Achse in einem Abstande d auf der z-Achse sehwach gekoppelt, so daC beim An- 
schwingen des einen auch der zweite in Schwingung gerat. Fiillt dann ein zirkular 
polarisierter Lichtstrahl in Richtung z ein, so ist die iibertragene Energie verschieden 
bei r- u. bei J-Polarisation, ebenso die Amplituden der Scliwingungen, u. deslialb auch 
die Breeliungsindiees beider Liohtarten. Wenn die einfallende Frequenz absorbiert 
wird, sind auch die Absorptionskoeffizienten (Co t t o n ) verschieden. Ein Mol. ist dann 
opt. akt., wenn das Schwingungsmoment, das einer Absorptionsbande entspricht, in 
yerschiedenen Teilen des Mol. lokalisiert ist, u. wenn wenigstens 2 dieser Komponenten 
nicht parallel zueinander stehen. — Der Beitrag mehrerer Absorptionsbanden m it 
?.v  ź2 . . . /-i zum Drehungsvermógen fiir Licht von der Wellenlange /. berechnet sich:
0  =  H i[a{?.{2/{/.2— źj2)], die Summo der Koeffizientcn 2  a{ =  0 fur samtliche wirksamen 
Banden. Die optische Drehung verschwindet sowohl fiir sehr kurze, ais auch fiir sehr 
lange Wellen. Ais Anisotropiefaktor einer Bandę wird das Verhaltnis (nr — «j)/w defi- 
niert, das sie in der Refraktion erzeugt. Nur schwache Banden kónnen einen groBen 
Anisotropiefaktor haben. Das elektr. Moment (der Absorption) ist dann iiber das ganze 
Molekuł ausgebreitet u. hat in betraehtlichem Abstand voneinander zwei „Resonatoren“ 
zu Komponenten, die nahezu senkrecht aufeinander stehen u. gleich stark sind. An 
den Beobachtungen [a], n u. der Absorptionsbande bei 2900 A des a-Azidopropionsaure- 
dimethylamids wird ein Beispiel fiir die Formeln berechnet. — Es wird yersucht, die 
gewonnenen Erkenntnisse auf die Fisierung der raumlichen Lago der Substituenten 
in  der rechts- u. linksdrehenden Modifikation anzuwenden. Dazu wird die Wirkungs- 
weise eines Substituenten genauer betrachtet. Ais induzierle Anisotropie wird die Wrkg. 
bezeichnet, die aus der Kopplung der (inakt.) Absorptionsbande des Substituenten m it 
einer (inakt.) vorhandenen des Restes ais Drehungsvermogen entsteht. Der EinfluB 
dieses Substituenten auf die anderen vorhandenen Absorptionsbanden wird Yicinal- 
funktion  genannt. In  einigen Fallen kann die Drehung im Sichtbaren der „induzierten 
Anisotropie" eines Substituenten zugeschrieben werden. Durch Ersatz der anderen 
Substituten konnen die Wrkgg. der „Vicinalfunktion“ untersucht werden, die durch 
starkę ScH UJIANN - Banden wirkt, aber gegen ehem. Anderungen wenig empfindlich 
ist. Dagegen ist die „induzierte Anisotropie“ in den schwachen u. mittelstarken Banden 
in Obcreinstimmung mit der Theorie uboraus empfindlich auf Substitutionen. (Trans. 
Faraday Soe. 26. 293—308. Juni 1930. Heidelberg, Chem. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

Thomas S. Logan und Roger K. Taylor, Die Wirhung von Wasser auf tribo- 
elektrwche Luminescenz bei Quecksilber in Glas. Bewegt sich Hg iiber eine Glasober- 
flache in einem GefaB, das Gas unter niedrigem Druck entha.lt, so werden schwache 
Liohtblitze beobachtet. Man hat bisher angenommen, daB Ggw. von W. diesen Effekt 
verhindert, Vff. aber fanden bei Beobachtungen an einer Toplerpumpe aus Pyrex- 
glas, daB die Ggw. von W.-Dampf nicht stort, solange keine Sattigung erreicht ist. 
Eine wesentliche Potentialdifferenz zwischen Hg u. Glas kann sich nicht ausbilden, 
wenn das Glas mit einer leitenden fl. W.-Haut bedeckt ist; sobald das W. verdampft, 
entsteht eine Potentialdifferenz bei der Trennung von Glas u. Hg, die zu Entladungen 
mit Lichterscheinung fiihrt. (Science 72. 89—90. 25/7. 1930. Johns Hopldns 
Univ.) W r e s c h x e r .

Fritz Weigert, Ein photoche.mi-sches Analogon zu deti Dreifarbenmischungsregeln. 
Auf Grund der allmahlichen Veranderung der Kurventypen des induzierten Photo- 
dichroismus m it der allmahlichen Veranderung der Erregungsfarbe (vgl. C. 1930. II. 
681) lassen sich die Kurventypen aller Spektralgebiete durch rechner. oder graph. 
Superposition von drei Hauptkurven, namlieh von rot, grun u. blau konstruieren — 
ein Analagon zur Analyse der Farbtiichtigkeit unseres Auges im Sinne der YOUNG- 
HELMHOLTZschen Dreikomponententheorie des Farbensehens. Im  Gegensatz dazu 
ist aber nach der „Anpassungstheorie" des V fs. (C. 1922. I. 594), die eine recht sichere 
experimentelle Stiitze durch die Verse. von W e i g e r t  u . N a k a s h im a  (C. 1930. I. 97) 
erhalten hat, jedes Spektralgebiet gleichberechtigt, so daB z. B. keine Zerlegung des 
Gelb in  Rot u. Grim stattfindet. (Naturwiss. 18. 533—34. Mai 1930. Leipzig, Physik.- 
chem. Inst. d. Univ.) S t a u d e .

H. Klinkhardt und W. Frankenburger, U ber die photochemisch semibilisierte 
Oxydation des Wasserstoffs bei normaler Temperatur. Kurze Mitt. iiber Yerss., auf
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opt. Weg dureh ZusammenstoBe 2. Art m it angeregten Hg-Atomen (2 3P1) crzeugte 
H-Atome mit 0 2 zur Rk. zu bringen. Hauptreaktionsprod. ist / / 20 2. Mittels einer 
photoehem. „Eichmethode" (Photolyse einer wss. Lsg. von Monochloressigsaure) 
wird die Zahl der im Rk.-Gemisch von den sensibilisierenden Hg-Atomen absorbierten 
Quanten der Resonanzlinie 2536 A gemessen u. dureh Vergleich m it der Zahl der ent- 
stehenden H 20 2-M oll. die Quantenausbeute. der Rk. bestimmt; sie liegt zwischen den 
Werten 1 u. 1,5. Hieraus lassen sieh folgende Schliisse ziehen: 1. Die Rk. ist k e i  n e  
Kettenrk. (im Gegensatz zum Befund von M a r s h a l l ,  C. 1926. H . 1829). 2. Die wesent- 
liehen Reaktionsehritte sind, im Einklang m it den Ansiehten von H a b e r  (vgl. 
z. B. E a r k a s ,  H a b e r  u . H a i i t e c k ,  C. 1930.1 .2856), die folgenden: a) H  +  0 2 +  H 2 =  
OH -(- H20 . b) 2 OH +  M =  H20 2 +  M (M =  StoBpartner). Daneben scheint sich 
noch der Vorgang c), H  +  0 2 4- H 25  =  H20 2 +  OH, gefolgt wieder von b) abzuspielen. 
Der weitere, bei hoheren Tempp. u. hoherem 0 2-Gekalt der Rk.-Gase (hier nur 1—2°/0) 
ablaufende, HJD liefernde ProzeB: OH +  H 2 =  H 20  +  H  scheint sich unter den 
Versuchsbedingungen der Vff. nicht auszubilden, yielleieht infolge eines gewissen Be- 
darfs von Aktiyierungsenergie, die erst bei hoheren Tempp. beigebracht wird. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B 8. 138—40. Ju n i 1930.) F r a n k e n b u r g e r .

R. H. Fowler, Eine mógliche Erklarung des selektiten photoelektrischen Effekls. 
Vf. kniipft theoret. Spekulationen an eine noch im Druck befindliche Arbeit von 
Ca m p b e l l , in der die bekannten Tatsachen des n. u. selektiven photoelektr. Effekts 
zusammengestellt u. diskutiert werden. Es scheint, daB die wesentliche Bedingung 
fiir die selektiye Emission eine Oberflachenbedingung ist, eine reine Metalloberflache 
zeigt keinen selektiven Effekt. Die Ausfiihrungen des Vf. gehen von der Annahme 
aus, daB die elektropositive Metalloberflache von einer wenige Moll. dicken elektro- 
negativen Schicht bedeekt ist, iiber die sich eine zwcite elektropositiye monomolekulare 
Schicht lagert. Die elektronegatiye Scliicht besteht aus Verbb. des Metalls m it einem 
starker elektronegatiyen Element, meist O, doch kann fiir einige Alkalien auch H 
elektronegatiy wirken. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 128. 123—30. 1/7. 
1930.) '  W r e s c h n e r .

W. Norwood Lowry, Die Lokalisierung der elektromotorisclien Kraft in der photo- 
galvanischen Zelle. Ausfuhrlichere Beschreibung der bereits C. 1929. II. 2754 beriehteten 
Verss. (Physical Rev. [2] 35. 1270—83. 15/5. 1930. Cornell Uniy., Dept. of Phys.) L o r.

A ,. E lek troch em ie . T herm ochem ie.
O. Hassel und E. Nceshagen, ElektriscM Momente organischer Molekule. IV. 

(III. vgl. C. 1930. II. 1838.) Aus dem Moment des 1,4-Cyclohexcmdions (1,6 X 10-1S 
elektrostat. Einh.) folgt, daB jedenfalłs nicht alle Moll. zentrosymm. gebaut sind. 
Fiir l,4-Methylcyclohexanol wurde 1,71 x  10-18 gefunden; dasselbe Moment haben 
die aliphat. Alkohole. — Vff. halten im Gegensatz zu E. B e rg m an n  u .  E n g e l  
(C. 1930. II. 1329) an ihrer Auffassung fest, daB der Vektor des Moments der 
Aldehydgruppe in der Benzolebene liegt, da der fiir m -Nitrobenzaldehyd ge- 
fundene W ert von 3,28 mit dem berechneten (3,47) hinreichend ubercinzustimmen 
scheint. —  Ferner wurden untersucht cc-Pentaacetylglucose (3,47 X 10-18), fi-Penta- 
acetylglucose (2,54 x  10-13), Tetraacetyl-a.-meihylglucosid (2,38 X 10-18), Tetraacetyl- 
f}-melhylglucosid (3,08 X 10-18), Thiophen (0,63 X 10~18), Canon (3,17 X 10-18), 
Bemsteinsiiuredidthylester (2,19 X 10-18), Benzalazin (0,89 X 10-1*). (Tidskr. Kemi 
Bergvesen 10. 81—84. 1930. Oslo, Uniy.) B ergm ann .

J. S. Townsend, Energie der Elektronen in Gasen. (Vgl. C. 1929. I I .  264.) Vf. 
gibt eine allgemeine t)bersicht der Energieyerhiiltnisse der Elektronen in  Gasent- 
ladungen. Es werden die Energieyerluste der Elektronen dureh StoB nach der Ioni- 
sationstheorie des Vf. diskutiert. Diese Theorie gibt eine genugende Erklarung der 
leuchtenden Entladungen, welche entstehen, wenn das Yerhiiltnis der Spannung zum 
Gasdruck yerhaltnismaBig klein ist. Weiterhin werden die Zustande in  den gleich- 
maBig leuchtenden Saulen in  der hochfreąuenten Entladung untersucht. Es scheint 
nicht, daB die genannten Verss. in  Ubereinstimmung m it den StoBgesetzen fiir Elek
tronen u. Gasmoll. nach F r a n c k  u . H e r t z  erklart wrerden konnen. Es wird gezeigt, 
daB diese Gesetze, wie sie fur einatomige Gase aufgestellt sind, die elektr. Strom- 
yerhiiltnisse in weiten Rohren nicht erfassen konnen. Es ist aueh anzunehinen, daB 
die modernen Ansiehten iiber die krit. Potentiale nicht auf zuyerlassigen experimentellen 
Beweisen beruhen. Die Diffusion u. die Energieyerteilung der Elektronen werden
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ausfiihrlich beliandclt. (Pliilos. Magazino [7] 9. 1145—73. Jun i 1930. Oxford, U niv., 
Physik. Lab.) S c h u s Te r i u s .

H. B. Wahlin, Die Beweglichkcil von Elektronen in Kolilenmonoxyd. (Vgl. C. 1926.
II. 1116.) Es wird gezeigt, dafi die CoMPTONsche Gleichung fiir dio Elektronen- 
boweglichkeit in Gasen auoh dio Beobachtungen m it Wechselstrom an CO gut wieder- 
gibt, solange die Drucke hoch u. die Feldstarkcn gering sind. Allerdings zeigt der Wert 
fiir die Konstantę B  der Gleichung, daC der Energioverlust der Elektronen beim StoB 
gróBer ist, ais dem Impulssatz elast. StoBe entspricht — im Gegensatz zu H 2 u. N2. 
Die freie Wegliinge der Elektronen ist 1,75-mal gróBer, ais die ldnet. Theorie ergibt, 
sie betriigt 0,069 cm beim Gasdruek 1 mm CO fiir die Elektronengeschwindigkeit bei 
Zimmertemp. (Physical Rev. [2] 35. 1568—71. 15/6. 1930. Univ. of Wisconsin, 
Dep. of Physics.) B e u t l e r .

W. Gluud und Cl. Dieckmann, Einwirfomg elektrischer Entladungen auf Rhodan- 
wasserstoff. Vorl. Mitt. (Ygl. G lu u d ,  K e l l e r  u . K le m p t ,  C. 1930. I. 3430.) Wss. 
NH 4CNS-Lsgg. wurden in Ggw. von (NH,,)2S04 mit H 2S04 oder H 3P 0 4 umgesetzt, 
die feuchten HCNS-DUmyle bei vermindertem Druck in eine Entladungsrohre dest. 
u. einer elektr. Glimmentladung, erzeugt durch einen Funkeninduktor oder lioch- 
gespannten Wechselstrom verschiedener Freąuenz, ausgesetzt. Es konnten ca. 80% 
des HCNS gespalten werden, von denen 95—100% ais HCN  wiedererhalten wurden; 
durch Nebenrkk. entstehen wechselnde Mengen H 2S, S 02 u. S. Zusatz von Luft wirkt 
stark  zersetzend auf die HCNS-Diimpfe, H2-Zusatz fordert dio HCN-Ausbeute, wobei 
sieh jedoch die Untersehiede m it steigender Freąuenz des Weehselstroms verwisehen. 
N 2 ist anseheinend ohne EinfluB auf die Rk. H2-Zusatz begunstigt auch dio Bldg. 
von S am meisten; Auftreten von H2S jedoch nie ganz zu yermeiden. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 1374—76. Jun i 1930. Dortmund-Eving.) K r u g e r .

Guy S:son Frey, Die elektrische Leilfahigkeit des krystallisierłen Bleisulfides. 
(Ztschr. Elektrochem. 36. 511—23. Aug. 1930. Stockholm, Techn. Hochsch., Elektro- 
chem. Lab. — C. 1930. II. 879.) AsCHERMAira.

H. Ulich, Ionenentropie und Sohatation. Vf. zeigt einen neuen Weg zum Be- 
rechnen der Hydratationszahlen einatomiger Ionen, die mit den aus Ionenbeweglich- 
keiten bereehneten ubereinstimmen. Die partiellen Ionenentropien lassen Aussagen 
iiber den Abfall der Kraftwrkg. in der Niihe eines Ions zu. Aus dem vom Vf. dargelegten 
Zusammenhang zwischen partiellen Ionenentropien u. Ionenbowegliehkeiten liiBt sieli 
die eine dieser GróBen aus der anderen bereehnen. (Ztschr. Elektrochem. 36. 497—506. 
Aug. 1930. Rostock, Univ., Physikochem. Inst.) ASCHERMANN.

Satyendra Ray, Ober den elektrolytischen Widerstand bei Wechsehtrdmen. Bei 
der kataphoret. Leitung ist fiir den Fali, daB dio EK. konstant ist, der Strom pro- 
portional zu d xjd l, u. durch die Gleichung:

C — Ne-a! x/d t — Ne p ■ f  ■ cos p t' /i2/nt — fr
gegeben. Der Widerstand ist dem Strom umgekehrt proportional u. von der Form:

R  =  l/Ne2 • [(/i2 — m p2)/p] — (fi — j^J/a-p.
Das stellt eine Hyperbel m it dem Ursprung ais Mittelpunkt dar, dereń As ymptoten 

die Geraden j> =  0 u. p  +  =  0 sind. Der Nullstrom fiir •;> =  0 bedeutet das Nicht-
yorhandensein eines kataphoret. Stromes, wenn keine Schwingung der Lósungsprobe- 
korper stattfindet. Der Nullwiderstand bei p =  [//? =  fi/Vm  entspricht der unendlichen 
Leitfahigkeit. Fiir eine sehr langsame Bewegung der Ionen gehoreht die Bewegung 
kolloidaler Teilchen durch ein ziihes Medium dem Gesetz v — B -F . Dies Gesetz ist 
die Folgę eines (Gesehwindigkeit)2-Gesetzes des Widerstandes u. der Existenz einer 
Grenzgesehwindigkeit, die, vom Anfangspunkt der Zeit aus gerechnet, nach einem 
unendlich langen Intervall erreieht wird. Vf. versueht, naehdem er dio physikal. Un- 
zulangliehkeit der modemen mathemat. Methoden fiir die Lósung von Differential- 
gleichungen dargelegt hat, einige unerklarte Kennzeiehen der elektrolyt. Leitung durch 
physikal. Betrachtungen zu erklaren. (Ztschr. Elektrochem. 36. 545—50. Aug. 1930. 
Lucknow, Univ.) A sch e rm an n .

N. Kobosew und N. I. Nekrassow, Bildung freier Wasserstoffalome bei Kathodcn- 
polarisation der Metalle. Vff. geben eine thermodynam. Analyse der Oberspannungs- 
eiseheinungen. Unter der Annahme, daB ais nicht umkehrbares Stadium bei dem 
Ubergang der HnO-Ionen in molekularen H 2 der DesadsorptionsprozeB der Metallober- 
fliiche erscheint, ergibt sieh die folgende Gleichung: A E  — A E0 — </+- / ?? '  In C;//a.
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Hierin wird die Beziehung zwischen der Uberspannung A E  u. der Bindungs- 
energie der H-Atome m it dcm Metali (q) u. ihrer Konz. (C//) ausgedriickt, u. zwar ist die 
Bindungsenergie der H-Atome mit dem Metali um so groBer, je niedriger die H-Uber- 
spannung ist. Esperimentell wird die Verdampfung freier H-Atome von der Kathoden- 
oberflache wiihrend der Polarisation festgestellt. Der atomare H reduziert gelbe W 03- 
Suspension zu blauem W20 5. 9 Metalle, u. zwar platiniertes P t, glattes P t, Pd, Ni, 
Cu, Sn, Zn, Pb, Hg werden gepruft. Hierbei ergibt sich vóllige Ubereinstimmung 
zwischen der Uberspannung u. der Emission von H-Atomen. Mit steigender Ober- 
spannung nimmt die Emission zu. Eine Vergiftung der Elektroden mit HgCU u. H ,S 
steigort die Uberspannung u. die Emission der H-Atome. Bei Temp.-Erhohung wird 
die H-Emission der glatten Pt-Kathodc merklieh groBer. Auf Grund der erhaltenen 
Resultate berechnen Vff. den stationaren Zustand der Elektrodę wtihrend ihrer Polari
sation unter der Annahme, daB die H-Atome die Metalloberflache verlassen konnen 
mittels Molisation, mittels unmittelbarer Verdampfung in die Lsg. u. mittels Wechsel- 
wrkg. zwischen dem adsorbierten H-Atom m it dem sich auf ilim entladenden H'-Atom. 
Hierbei stellen sie fest, daB die Emission der H-Atome u. die Uberspannung parallel 
gehen, u. zwar steigem sich beide m it dem Fallen der Energie Me H. Die verschiedene 
Fahigkeit der Metalle, die Rekombination der H-Atome zu besehleunigen, u. der Zu- 
sammenhang zwischen dieser u. der Uberspannung werden erldart. Aus dem Wert 
der H-Uberspannung an Hg wird die freie Dissoziationsenergie der H2-Molekule in 
guter Ubereinstimmung m it dem experimentell gefundenen W ert berechnet. Die zu 
GO cal bereehnete Bindungsenergie des H a m it platiniertem P t  zeigt, dali die ganze 
Uberspaimungsreilie sich in den Grenzen der Bindungsenergie 10—50 cal bewegt. 
Die Wrkg. der Temp. auf die Uberspannung wird theoret. klargelegt, u. die m it den 
experimentellen Werten gut ubereinstimmenden Temp.-Koeffizienten einiger Metalle 
werden berechnet. Die von den Vff. beobachtete Emission freier H-Atome von Metall- 
kathoden gibt eine Erklarung fiir eine Reihe von Eigentiimlichkeiten, die bei der elektro- 
chem. Red. an verschiedenen Kathoden beobaehtet werden. (Ztschr. Elektrochem. 3 6 . 
529—44. Aug. 1930.) A s c h e r m a n n .

Ulick R. Evans, Ablósung des Ildutchens, das die Passiritai einer Eisenanodc, 
in einer Saurelosung uerurśaclił. Die Zerstorung von Fe in verd. H 2SO., wird durch 
Lokalelemente Eisen-Saurc-Ferrioxyd bedingt. Das Ferrioxyd bildet auf dem Eisen 
eine sehr dunne schiitzende H aut; das Ferrioxyd ist in dem oben genannten Lokal- 
element Kathode u. wird zu dem 11. Ferrooxyd reduziert. Dieses Ferrioxydhautchen 
macht der Vf. sichtbar u. lóst es von seiner Unterlage ab. Das sorgfaltig gereinigte 
Probeblilttchen wird ais Anodę in derZelle: Eiscn-HjSOj-Eisen geschaltet; die angelegte 
Spannung betragt 4—G V. Solange der Stromkreis geschlossen ist, ist die Anodę heli 
u. glanzend. Beim Offncn des Stromes gleitet iiber ihro Flachę ein Sehatten: Durch 
die eirisetzende Korrosion wird das Oxydhautchen etwas abgelost. Durch abwechselndes 
Offnen u. SchlieCen des Stromes erreicht der Vf., da£S groCe Teile des Oxydhautchens 
sich unzerstórt ablosen; in verd. H 2S 04 ist das Hautehen einige Zeit haltbar. (Naturę 
1 2 6 . 130—31. 26/7. 1930. Univ. Chem. Labor. Cambridge.) F a b e r .

W. J. Muller, ScJdufiwort zur Diskussion zwischen A . Smits und mir iiber die 
theoretische Deutung der Pa$sivildtsvorgange. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 204. 1671.) (Zschr. 
Elektrochem. 3 6 . 550—51. Aug. 1930. Wien.) ASCHERMANN.

A. Smits, Antworł zum obenslehenden Schlufiwort von W. J . Muller. (Vgl. vorst. 
Ref.) (Ztschr. Elektrochem. 36. 551. Aug. 1930. Amsterdam, Univ., Lab. f. allgem. u. 
anorgan. Chemie.) ASCHERMANN.

R.T. LatteyundM. W. Perrin, Zum Mechanismus einfacher galmnischer Elemente. 
Auf Grund des an  einfachen Zellen des Typus Zn/ZnS04/Cu gewonnenen experimen- 
tellen Materials wird gefolgert, daC der chein. Vorgang, der sich beim SehlieBen des 
Stromkreises abspielt, in einer Ablagerung des Anodenmetalles an der Kathode unter 
wahrseheinlicher Bldg. einer Legierung, besteht. Der in Lsg. yorhandene Sauerstoff 
wirkt ais Depolarisator, indem er das Metali zu einer Oxydschicht verwandelt, welehe 
sowohl fiir Sauerstoff, -wie aucli fiir den Elektrolyten durchlassig ist, so dafl der Vor- 
gang weiter geht. Verss. in Ggw. bzw. in Abwesenheit von Sauerstoff scheinen dieses 
Reaktionssehema zu stiitzon. (Trans. Faraday Soc. 2 6 . 227—33. Mai 1930. Oxford, 
Elektr. Lab.) K a r a GUNIS.

P. P. Cioffi, Hydrogenisiertes Eisen ton holier magnełischer Permeabilitdt. Fe-Ein- 
krystalle, die nach dem Verf. von Mc K e e h a N (C. 1927. II. 666) bei hoher Temp. in 
H 2 dargestellt sind, besitzen viel gróBere Permeabilitat ais nach anderen Methoden



hergestellte Fe-Einkrystalle. Die hohe Permeabilitat (maximal 130 000) beruht groBten- 
teils aul dem adsorbierten H2; denn nach Erhitzen des hydrogenisierten Fe, das iiuBerst 
weich ist, im Hochvakuum werden n. Werte erhalten. (Naturę 126. 200—01. 9/8. 1930. 
New York, Bell Telephono Lab.) L o r e n z .

Philip L. Burns, Einflufi magnetisclier Felder auf Dielektriea. Vf. te ilt mit, daB 
bei t)berlagerung eines magnet, u. eines elektr. Feides uber ein Dielektrikum das magnet. 
Feld eine Verminderung der DE. bewirkt (vgl. W lIITEHEAD, C. 1930. II. 877). (Naturo 
126. 59. 12/7. 1930. Belfast, Queen’s Univ. Faeulty of Applied Science and Techno
logy.) L o r e n z .

S. Whitehead, Einflufi eines Magnetfeldes auf Dielektrika. Bemerkung k u  der 
Mitteilung von BURNS (vgl. vorst. Ref.). Die Literaturangaben iiber einen EinfluB 
eines Magnetfeldes auf die dielektr. Eigg. von Isoliermaterialien werden erortert. 
(Naturę 126. 133. 26/7. 1930. London, The British Eleetrical and Allied Industries 
Res. Assoc.) E i s e n s c h i t z .

W. Sucksmith, Der gyromagnetisclie Effekt bei paramagnetischen Substanzen.
I . Beschreibung der Methode und der Ergebnisse mit Dysprosiumoxyd. Es wird eine 
Apparatur zur Messung des gyromagnet. Verhaltnisses bei paramagnet. Substanzen 
beschrieben. Bisher wurden Messungen nur an versehiedenen ferromagnet. Sub
stanzen ausgefiihrt, alle diese zeigen, daB das magnet. Moment nur durch den Spin 
des Elektrons zustande kommt. Bei paramagnet. Substanzen ist daS Winkelmoment, 
das durch Anderung des magnet. Moments veranlaBt wird, sehr klein, es muBte deshalb 
niedrige Fluorescenz angewendet werden, um den resultierenden Impuls auf meBbare 
GroBe zu bringen. Der LandesoIic Faktor g fiir Dy+++" wurde bestimmt =  1,28 ±  0,07; 
dieser W ert deutet darauf hin, daB das magnet. Moment durch Spin u. Umlauf be
dingt wird. Dies stimmt gut mit dem theoret. Wert 4/ :t iiberein, der dem 6/ / ll;/2-Zustand 
entsprieht, der von HuNl) ais der wahrscheinlicliste Zustand fiir dieses łon abgeleitet 
wurde. (Proc. Roy. Soc., London Serie A 128. 276—93. 1/7. 1930. Bristol, Univ.) W re .

Berkeley und E. Stenhouse, Die Dichte der Ddmpfe im Gleichgewicht mil Wasser, 
Athylalkohol, Methylalkóhol und Benzol. Im  AnschluB an Unterss. von B e r k e l e y ,  
H a r t l e y  u . B u r t o n  (Philos. Trans. Roj-. Soc. London. Serie A. 218 [1919]. 295) 
arbeiten Vff. eine Prazisionsmethode zur Best. der Dampfdichten in Luft u. anderen 
Gasen aus. Fur W., A., CH :)O H  u. Bzl. werden die Ergebnisse fiir Tempp. zwischen
0 u. 6° mitgeteilt, fiir A. auch bei 30°. — Fehler u. Korrekturen werden eingehend disku- 
tiert. Unter gewissen Annahmen ist eine Abschatzung der Konzz. der n. u. der asso- 
ziierten Moll. móglich. (Philos. Trans. Roy. Soc. London. Serie A. 229. 255—86. 20/6. 
1930.) L o r e n z .

A a. K ollo id ch em ie . C apillarchem ie.
S. I. Djatscllkowski, Zur Kenntnis der Faktoren bei der Stabilisierung kolloider 

Systeme. II . (I. vgl. C. 1929. II . 2868.) Verss. analog den mit Wolframsaure an- 
gestellten wurden m it Kieselsaure ausgefiihrt. Das benutzte Praparat hatte die Zus. 
Na20 -2  S i02. Bereits am 2. Tag nach Beginn der Dialyse geht im Silicat eine Aggre- 
gierung im Sinne des Sehemas von PAULI vor sich [x (Si02 +  n H 20) - y Si03H ]~ +  
y H+. Dieser Befund wird durch die Tatsache bestatigt, daB die Kieselsauresole leicht 
dissoziieren. Das 20 Tage lang dialysierte Sol zeigte im Ultramikroskop einen blauen 
Tyndallkegel, Opaleseenz u. BROW Nsehe Bewegung. Es war gegen Elektrolyte auBerst 
bestandig (Sulfate der Alkalimetalle riefen in geringen Konzz. keine Koagulation 
hervor). Nach Abkuhlung auf —182° tra t ebenfalls keine Koagulation auf. — Opt. 
Aktivitat konnte bei den nach G r a h a m  friseh hergestellten ICieselsauresolen nur 
selten (in 13 Fallen von 260) festgestellt werden. Die beobachtete Drehung war stets 
nach links gerichtet. — D ie  Tatsache, daB trotz Verss. gleichmaBige Sole herzustellen, 
ihr Verh. in bezug auf opt. Aktivititt yerschieden ist, erklart Vf. m it der Annahme, 
des tlberganges des Sols aus dem amorphen in den ultramikrokrystallinen Zustand 
der Sehlieren. F ur diese Annahme spricht u. a. die geringere S tabilitat der akt. Sole 
(1 Tropfen Vioo'n- Na2S 04 wirkte bereits koagulierend). Zum SchluB weist Vf. auf die 
Bedeutung der beobaehteten Erscheinungen fiir die Klarung der Genesis von Quarz- 
schichten. (Joum . Russ. phys.-ehem. Ges. [russ.] 62. 763—69. 1930. Woronesch, Lab. 
f. koli. Chem. d. Landw. Inst.) G up.i a n .

P. P. von Weimarn, Untersuchungen iiber die Dispersoidsynthese vcm Gold miUels 
alkaliach er Formaldehydlosungen. (Japan. Joum . Chem. 3. 165—215. — C. 1929.
I I . 2987.) R. Schm ied .

1930. II. A*. K o l l o id c h e m ie . C a p il l a r c h e m ie . 1 9 5 9
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A. Dumanski und Ssimonowa, Methode der mehrwertigen Oxyverbindungen bei 
der Syntkese von Ilydrosolen. I . Mehrwertige Alkohole: Glycerin und Mannit. (Journ. 
Russ. pliys.-chem. Ges. [russ.] 6 2 . 729— 46. 1930. — C. 1 9 3 0 . II. 1350.) G u rian .

A. W. Dumanski und B. G. Saprometow, Methode der mehrwertigen Oxy- 
rerbindungen bei der Synthese von Hydrosolen. II . Darstellung von Kobalt• und Nickel- 
liydrosolen in 'Gegęnwart ton Na-Tartrat und Mannit. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Methode 
von Gi b b s  wird auf die Unters. der Bldg. von Co- u. Ni-Hydroxyd unter dem EinfluB 
von Mannit u. Na-Tartrat angowandt. Die Lsgg. von yersehiedenen Konzz. der einzelnen 
Komponenten werden in bezug auf ihre Farbę, Trubung, Ladung usw. untersucht. — 
Die Ergebnisse werden in tabellar. Form wiedergegeben. Die m it N a-Tartrat erhaltenen 
Gele iibertreffen an Stabilitat die m it Mannit hergestellten. Die m it Mannit erhaltenen 
Sole kaben eine hohe Viscositat, so daB die Sol-Gelumwandlung allmahlich u. unscharf 
ist. Die m it T artrat hergestellten Sole zeigen eine intensiyere Farbung, ais die Mannit- 
sole. Das Minimum des Absorptionskoeffizienten der durch Mannit peptisierten Sole 
stimmt mit demjenigen der reinen Lsgg. iiberein, bei den Tartratsolen dagegen ist 
das Minimum des Absorptionskoeffizienten nach der blauen Seite hin verschoben. 
Beim Co sind die Unterss. durch die Bldg. von gefarbten Komplexverbb. ersohwert. 
Mit zunehmender IConz. des Peptisators wechselt die Farbo der Co-Hydroxydgele 
von griin nach blau. — Samtliche Sole sind negativ geladen. — In  einer friiheren 
Arbeit zeigten Vff., daB die Adsorption von Ozysauren, die peptisierend wirken, an 
Al-Hydrosol stilrker ist ais der iibrigen Osysauren. Nun wird gezeigt, daC Zusatz yon 
peptisierender Wrkg. ausubendem Alkali, die Adsorption von oxysauren Salzen erhoht. 
Dabei ist das Adsorptionsvermogen von Co-Hydroxyd (an Stelle von Co(OH)2 wurde 
das stabilere bas. Co-Chlorid angewandt). starker ais dasjenige von Ni-Hydroxyd. 
Die Unters. des Einflusses der OH-Gruppen der Ozysauren zeigten, daB von beiden 
Hydroxyden Na-Tartrat starker absorbiert wird ais Na-Succinat. (Journ. Russ. 
phys.-chem. G-ea. [russ.] 6 2 . 747—62. 1930. Woronesch, Lab. f. Koll.-Chem. am Land- 
wirtsch. Inst.) G u r i a n .

D. Balarew und St. Krastew, Uber die Bindungsart des Wassers im Eisen- und 
Aluminiumhydroxydgel. Vf. untersucht an sorgfaltig gereinigten Gelen von Fe(OH)3 
u. Al(OH)3 die Adsorption vonCl' u. S O /' bei konstanter Cl'- u. yariierter S0 4"-Konz. 
der wss. Phase. Beide Gele schlieBen innerhalb gewisser Konz.-Grenzen nur eines der 
beiden Ionen ein, bei Fe(OH)3 besteht ein Konz.-Gebiet, in dem beide adsorbiert werden. 
Aus Lsgg. zweier Anionen in aquivalenten Mengen adsorbiert Al(OH)3 nur das eine 
gemaB der HOFM EISTERschen Reihe. Es handelt sich um dieselbe innere Adsorption, 
wie sie an Salzkrystallen yom Vf. untersucht wurde (vgl. C. 1 9 3 0 . I I . 217). Die inneren 
Geloberflachen adsorbieren FeCl3 bzw. A1C13, das Hydratwrasser dieser Moll. ist das 
intermediar gebundene W. Die adsorbierte Menge, irie die Menge des intermediar 
gebundenen W. schwanken m it den Fallungsbedingungen, die Konz. der adsorbierten 
Moll. m it der Schichthóhe der Adsorptionsschicht. Bei Al(OH)3 hat die Adsorptions- 
schicht keinerlei Loseyermogen fiir andere Anionen, es wird immer nur ein Anion ad
sorbiert. Bei Fe(OH )3 besteht ein solches Loseyermogen noch zu einem gewissen Grade, 
d. h ., es besteht eine Zone gleiehzeitiger Aufnahme der beiden Anionen. (Kolloid-Ztschr.
5 1 . 328—31. Juni 1930. Sofia, Inst. f. anorgan. Chemie.) L i n d a u .

A. S. C. Lawrence, Stabilitat in Seifenfilmen. Vf. wendet sich gegen die Aus- 
fiihrungen von G r e e n  (C. 1 9 3 0 . I I . 885). Es liegt kein Grund vor, anzunehmen, daB 
irgend ein Stabilitatsgrad sich aus der GREENsohen Struktur von Seifenfilmen ergibt, 
u. eine derartige Struktur — auBer in abnormen u. seltenen Fallen — existiert. (Naturę 
1 2 5 . 970—71. 28/6. 1930. Cambridge.) IC. W o l f .

S. L. Pupko, Viscosimetrische Untersuchung der Hamoglobinkoagulation. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 6 1 . 2043—48. 1929. — C. 1 9 3 0 . I I . 24.) S c h S n f e l d .

Alfred W. Porter, Bemerkung iiber die Viscositdt von Emulsionm. Im AuschluB 
an eine Ver6ffentlichung von S i b r e e  (C. 1 9 3 0 . II. 1846) leitet Vf. eine Gleichung ab, 
die den Zusammenliang zwischen Viscositat u. Sehergeschwindigkeit darstellt u. die 
Verss. yon SlBREE gut wiedergibt. Da aber andere Gleichungen ebenfalls in  Ober- 
einstimmung m it den Verss. sind, ist es nicht moglich, auf dieser Grundlage eine all- 
gemeine Theorie der Abhiingigkeit der Viscositat von der Sehergeschwindigkeit zu 
geben. (Trans. Faraday Soc. 26. 233—35. Mai 1930.) LORENZ.

William D. Harkins und Hubert F. Jordan, Oberjlachenspannung nach der 
Ringmethode. Nach einer K ritik der bisherigen Berechnung der Oberflachenspannung 
nach der Ringmethode berichten Vff. uber ihr Verf. zur Best. u. Berechnung der Ober-
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flachonspannung nach diosor Mothodo (vgl. C. 1930. II. 528 u. 1929. II. 975) u. woison 
znm  ScliluB darauf hin, daB nach dor Theorie yon F r e u d  u . F r e u d  (C. 1930. II. 528) 
die Ringmethodo zu einer absoluten Methode geworden ist. (Science 72. 73—75. 
18/7. 1930. Chicago, Univ., Kont Chem. Labor.) L o r e n z .

M. M. Dubinin, tlber die Gasadsorption aus slromender Luft. (Vgl. C. 1930. I. 
348.) Es werden theoret. Betrachtungen angestcllt iiber die Abhangigkeifc der Koeffi- 
zienten der Schutzwrkg. (Resistenz) von der Natur u. den geometr. Dimensionen des 
Adsorbens, den Teilchendurchmessem, der Konz. u. der Stromungsgeschwindigkoit 
des Gases. Dio Besistenzzeit wird auf der Grundlage der MEKLENBURGschen Be- 
trachtungsweise (C. 1926. I. 172) erreehnot. Weiterhin werden berechnet der Kooffi- 
zient der Schutzwrkg., die Lange der wirksamen Schieht des Adsorbens, sowie die 
Zeit, welche notwondig ist zur Bldg. des Gradienten, d. h. der Abfallskurve der Gas- 
konz. innerhalb der Adsorbensschicht. (Journ. Buss. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 
683—92. 1930. Moskau, Antigaslab. d. Tcchn. Hochsch.) G u r i a n .

Ernst Beutel und Artur Kutzelnigg, tlber die Adsorbierung von Sulfid- und 
Oxydhauten durcli metallische Oberfldchen. Dio beim Eintauchen yon blanken Metallen 
in zum Sieden erhitzte geeignete Lsgg. auftretendc Fiirbung (Liistersud) beruht auf der 
Adsorption von Hautchen unl. Verbb., dio durch Zers. von Komploxsalzen gebildot 
u. im Entstehungszustande niedergeschlagen werden. Fur das Zustandekommen u. 
dio Geschwindigkeit der Adsorption an metali. Oberflachen, dio ais Spezialfall einor 
allgcmein an Oberflachen erfolgenden Adsorbierung aufgefaBt wird, ist vor allem das 
elektrochem. Verh. des Metalls maBgebend. Je edler das Metali, desto langsamer dio 
Adsorption. Bei Beriihrung mit einem Kontaktmetall erfolgt die Adsorption um so
langsamer, je edler letzteres ist. PbS wird um so rascher adsorbiert, je heiBer u. je
konzentrierter die Ausgangslsg. war. Die Reihenfolge der auftretenden Interforenz- 
farbon ist oinerseits von der Art des adsorbierenden Metalls, andererseits von der Art 
des niedergeschlagenen Sulfids abhangig. Untersucht wird die Adsorption von PbS. 
CuS u. Ag2S. (Ztschr. Elektrochem. 36. 523—28. Aug. 1930. Wien, Technolog. Inst. 
d. Hochsch. f. Welthandol.) A s c h e r m a n n .

A. N. Pylkow, Adsorption radioaktiver Stoffe an inahtivm Substanztn. Es wird 
zur Bearbeitung des Ferganerzes zwecks Abscheidung der radioakt. Bestandteile eine 
Methode vorgeschlagen, die dadurch gekennzeichnet ist, daB die radioakt. Stoffo 
(vorwiogend lo) durch Adsorption aus dem Gemisch entfemt werden. Ais Adsorbens 
wird M n02 u. Ceriumoxalat benutzt, u. dereń Adsorptionsvermogen bestimmt. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 617—29. 1930. Radiolog. Lab. d. Inst. f. MaBe 
u. Gewichtc.) G u jr ia n .

Karl Przibram, tlber die Beeinflusmng der Quellbarheit durch Katliodenstrahlen. 
Bei der Bestrahlung von Zaponlackiolien mit Kathodenstrahlen kommt os infolge 
Herabsetzung der Quellbarkeit zur Ausbldg. von oft erstaunlieh regelmaBigen Falten- 
systemen. Wahrsoheinlich konnen die merkwiirdigen Bilder, die S e it z  u . H a r ig  
(C. 1930. I. 929) bei der Einw. von Elektronen maBiger Geschwindigkeit auf photo- 
graph. Platten crhielten, zum Teil auch auf Beeinflussung der Quellbarkeit u. die daraus 
resultierenden mechan. Spannungen zuriickgefuhrt werden. (Sitzungsber. Akad. Wiss. 
Wien Abt. H a. 139. 105—06. 1930. Wien, Inst. f. Ra-Forschung.) W r e s c ih n e r .

B. Anorganische Chemie.
Donald K. Berkey, Diinne Schwefelschichten. Schwefel wird iiber den F . erhitzt 

u. dann iiber ein Stiick w. Zn gegossen, rasch wird etwas Cellophan darauf gotropft, 
u. nun wird der Schwefel mit einom flachen Metallstiick diinn gcproBt. Nach Ablósen 
des Cellophans kann die Schwefelschicht mit Schmirgelpapier diinn geschliffon werden. 
Nun wird das Moteli bis auf einen Krois von 1/2 Zoll Durchmesser m it einer Schutz- 
masse versehonu. danninverd. HClgolegt. Es lassan sich leicht Schichtenvon 0,0075 cm 
Dicko erhalten; nach einigen Tagen zerbreehon die Schichten von selbst. (Rev. scient. 
Instrum ents 1. 479. Aug. 1930. Cincinnati, Ohio, Univ., Dept. of Phys.) L o r e n z .

T. M. Lowry, Die Stereochemie des Tellurs. (Zusammenfassender Vortrag.) (Vgl. 
LowilY u. GILBERT, C. 1930. I. 2548.) Die Arbeiten des Yfs. u. anderer Forscher 
iiber dio Konfiguration der Telluroniunwerbb. werden zusammonfassend behandelt. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1590—95. Juni 1930. Cambridge, Univ.) K r u g e r .

Yogoro Kato und Toru Murakami, Oxydation von Arsenit zu Arseniat. Dio 
Oxydationsgeschwindigkeit bei der Oxydation von Na-jAs03-Lsg. mit 0 2 in Ggw. von
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CuSO., ist nahezu proportional der zugcsetzten NaOH-Menge. Sie ist, wenn weniger 
NaOH vorliegt ais Na:iAsO:, entspricht, sehr gering. Bei hóherer NaOH-Konz. wird CuO 
oder Cu(OH)2 gebildet, das ais guter Katalysator zu wirken soheint. Mit NaOH-tjber- 
schuB u. einer geniigenden Mengo CuO kann vollstandige Oxydation zu Na3As0.t erzielt 
werden. (Chem. News 141. 84. 8/8. 1930.) R. K. M u l l e r .

Hans Meerwein, Eigenschaftsdnderungen chemischer Verbindungen durch Komplex- 
hildung. Ausgehend von dem Begriff der permanenten u. induzierten Dipolo ( D e b y e )  
kann nian sich vorstellen, daB gegenseitige Beeinflussungen der Rk.-Fahigkeit funktio- 
neller Gruppen (z. B. von OH, NIL, OR durch CO) auf die Schaffung neuer oder Verande- 
rung bestehender Dipole durch gegenseitige innermolekularo Induktionswrkg. zuriick- 
zufuhren ist. Mit Hilfe zalilrcicher Literaturangaben wird gezeigt, daB es móglich ist, 
iihnliche Veranderungen in den Eigg. einer Yerb. durch Komplexbldg. zu bewirken. — 
Dio saure lik . von lconz. wss. MetalUalzlsgg. ist nach friiheren Annahmen des Vfs. auf 
die Bldg. saurer, ionisierbaror Mctallsalzhydrate zuruckzufiihren. Diese Annahmo 
konnte bereita friiher durch dio Darst. von Oxoniumsalzen aus Cineol u. ZnCl2-Hydraten 
gestiitzt werden; eine weiterc Sttitzo ergibt sich aus der Darst. von Cineol-, A.- u. 
Pyridinverbb. aus dem H ydrat u. Alkoholat des SbCl5. Auch eine groBo Anzahl in der 
Literatur beschriebener Komplexsalze lassen sich ais Salze von sauren Metallsalz- 
hydraten, z. B. vom Typus [PtCl4(OH)]Ag2 auffassen. — Die saure Rk. der konz. 
Metallsalzlsgg. verschwindet beim Verdiinnen prakt. yollkommen, nur CuCl2 macht eine 
Ausnahme; vgl. die pn-Kurventafeln im Original. Hinsiohtlich der Aciditat aquimole- 
kularer Lsgg. ordnen sich dio untersuchten Metallhalogonide in die Reihe CuCl2, ZnJ2, 
ZnBr2, ZnClj, CdCl2, MnCl2, CoCl2, NiCl2, LiCl, MgCl2, CaCl2, SrCl., BaCl2 ein, die dem 
zunehmenden polaren Charakter der Salze entspricht; gesatt. BaĆl2-Lsgg. sind prakt. 
neutral. In  erstor Linie reagieren die Halogenide der schwach clektropositiven Metalle 
in wss. Lsg. sauer; dieser Befund u. die Existenz der oben erwahnten Salze von Metall- 
salzhydraten deutet darauf, daB nur homoopolar gebauto Salze (Pseudosalze nach 
HaJjTZSCH) sauer reagierende Hydrate bilden konnen. Das Verschwinden der sauren 
Rk. bei der Verdiinnung der wss. Lsgg. ist ais Ubergang der Pseudosalzhydrate in 
heteropolar gebaute Aąuosalze zu deuten. Ob allerdings die Hydrate in wss. Lsgg. 
ais solche existieren, ist nicht bewiesen, es kann sich auch um einen deformierenden 
EinfluB der Metallchloride auf die Wasserhiille der Ionen handeln, was aber im End- 
effekt — Lockerung von H-Atomen u. Auftreten von H-Ionen — auf dasselbe hinaus- 
lauft. — Ein ganz analoges Verh. wie die wss. Lsgg. zeigen auch die ałkoh. Lsgg. der 
Metallsalze, sofem sich die Salze in A. geniigend lósen. — Auch die chem. Eigg. der 
Ather werden durch Komplexbldg. weitgehend verandert u. denen der Saureester 
angenahort. Borfluoridatherat, BF3 +  C.,HI()0, wird bei der Dest. mit Acetanhydrid 
fast quantitativ zu 2 Moll. Athylacetał aufgespalten. Bei der Dest. geht zunachst 1 Mol. 
Athylacetat iiber, das zweite bleibt ais stabile BF3-Verb. zuriick, u. wird erst nach Zers. 
des Komplexes durch konz. KBF.,-Lsg. gewonnen. Analog ist die Spaltung von A. 
durch Acetylchlorid in Ggw. von ZnCl2 ( D e s c u d e ,  Ann. Chim. [7] 29 [1903], 497). — 
N H 3 u . Aminę gleiehen in ihren Komplexverbb. (z. B. B i \  +  N H 3, BF3 +  C'e//5 • iV//?) 
den schwach sauren Saureamiden. BF, +  C6H 5-NH2 iaJ3t sich in ath. Lsg. mit 
(C6H 5)3-Na oder in Anilinlsg. mit C6H5-NHK einbas. titrieren, wobei wahrscheinlich 
das Salz [F3B-NH-CSH5]-Na (bzw. K) entsteht. Die hohe Loslichkeit von BF3 +  NH3 
bzw. BF3 +  C6H5-NH2 in fl. NH3 bzw. Anilin ist wohl ebenfalls auf Salzbldg. zuriick- 
zufiihren. BF, -f  NH3 reagiert in Chlf. lebhaft mit Diazomethan, hierbei erfolgt aber 
koine glatte Methylierung. — Die Komplexbldg. scheint in den meisten Fallen die 
Rk.-Fiihigkeit der Yerbb. zu erhohen; hierin liegt die Bedeutung der Komplexbldg. 
fiir die Katalyse.

V e r s u c h e .  Salze des Antimon-pentachloridhydrałs: Diatliyloxoniumsah,
[SbCl6(OH)]H +  2 C,|HJ0O. Aus SbCl5-Hydrat u. A. Krystalie. ZerflieBt an der Luft. 
Im  Gegensatz zu SbCls-Hydrat in W. klar 1. In  W. oder A. m it NaOH oder NaOCH3 
m itNitrophenol ais Indicator einbas. titrieren; der Farbumschlag bleibt in W. 12 Min., 
in A. 30 Min. bestehen. Das hierbei sich bildende Na-Salz ist infolge seinerUnbestandig*- 
keit nicht isolierbar. — Cineolsalz, [SbCl3(OH)]H +  C10H ]80. Aus SbCl5-Hydrat in 
Chlorbenzol u. Cineol in CCI.,. Krystalle. Uber KOH lange haltbar, die auftretende 
Violcttfarbung beeinfluBt die Zus. nicht wesentlich. Auch an der Luft ziemlicli be- 
stiindig; im geschlossenen GefaB erfolgt langsam HCl-Abspaltung. — Salze des Antimon- 
pentachloridalkoholals: Itiathylozoniumsalz, [SbCl5(OC2H5)]H +  2 C4H 10O. Man ver- 
setzt SbCl5 in CC14 mit A. in CC14 u. fiigt A. zu der so erhaltenen Lsg. von SbCl5-Alko-
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holat. Sclir hygroskop. Krystalłe. I n  W. klar 1., wird erst beim Erwarmen hydrolysiert. 
Reagiert gegen Mothylorango sauer u. zers. den Indieator; mit Ni&ophenol dureh NaOH 
oder NaOCII, einbas. titrierbar. AgN03 fallt erst nach einiger Zeit AgCl. — P.yridin- 
salz, [SbCl5(OC2H5)]H +  C5H 5N. Aus SbCl5, Pyridin u. A. in Chlorbzl. Luftbestiindige 
Krystalłe. Wl. in W., 1. in A. AgN03 fallt in neutralor alkoh. Lsg. einen gelblichen 
Nd., der erst allmiihlich unter AgCl-Bldg. farblos wird, in salpctcrsaurer Lsg. wird AgCi 
erst allmahlich gefallt. — Borfluoridessigsaure enthalt entgegen friiheren Angabcn auf 
1 Mol. BF3 2 Moll. Essigsaure. (Sitzungsbcr. Ges. Beforder. ges. Naturwiss. Marburg 6 4 .  
119—35. 1930. Marburg, Univ.) Os t e r t a g .

D. Le B. Cooper und O. Maass, Die Dichte von Kohlendioxyd. (Vgl. M a a s s  u. 
RUSSEL, Journ. Amer. chem. Soo., 4 0  [1918], 1847.) Beschreibung einer modifizierten 
Methode zur Best. der D. von Gasen mit einor Genauigkeit von ca. 1: 10 000. Messungen 
an CO 2 bei 0° u. 24° u. 25—75 cm Hg ergeben fiir das Mol.-Ge w. von C02 beim Druek 0 
44,0033 ±  0,002, daraus C =  12,0033 ±  0,002. (Canadian Journ. Res. 2 . 388—95. 
Jun i 1930. Montreal [Canada], Mc Gili Uniy.) K r u g e r .

F. W. Aston, Konstitutim des Chroms. Dureh Verwendung von Cr(CO)G erzielt 
Vf. selir gute Massenspektrogramme. Festgestellt werden die Isotope m it der Massen- 
zahl 50, 52, 53, 54, u. der Haufigkeit 4,9, 81,6, 10,4, 3,1 (in %). Cr5" ist isobar m it dem 
nicht sichergestellten Ti50, Cr54 mit Fe54. — Der Packungsbruch von Cr52 ergibt sich 
zu —10. Das korrigierte At.-Gew. des Cr ist 52,011 ±  0,006, in Ubereinstimmung mit 
dem gebrauchliehen. (Naturę 1 2 6 . 200. 9/8. 1930. Cambridge, Cavendish Lab.) L o r .

Frederick Gr. Germuth, Katalytische Ozydation van Mercuronitratlomngen dureh 
Cupriionen. Vf. untersuchte den katalyt. EinfluS von Cu(NO.j)2 u. H N 03 auf die Oxy- 
dation von Hg2[N03)2 zur Mercuriverb. Sowohl Verdiinnung, wie Zusatz von H N 03 
begunstigt die BIdg. des Hg"-Ions. Ebenso findet unter dem EinfluB von Cu‘'.-Ionen 
ein Ubergang in  die Mercuriform sta tt; diese Oxydation des Hg' wird dureh Temp.- 
Erhóhung begunstigt. Der katalyt. EinfluB des Cu macht sich bereits bei einem Zusatz 
von 0,001°/0 Cu(N03)2 bemerkbar. (Amer. Journ. Pharmae. 1 0 2 . 263—73. Mai 1930. 
Baltimore, Bureau of Standards.) S c i i o n f e l d .

S. A. Iofa und L. L. Klatschko-Gurwitsch, Neutrales Kupferacetat. Es wurde 
ein Verf. zur Darst. von krystallisiertem, neutralen Cu-Acetat ausgearbeitet. CuO 
wird m it iiberschussiger konz. Essigsaure iibergossen u. 2 Stdn. gcriihrt; hierbei findet 
unter starker Warmentw. Ubergang in das Aeetat statt, das etwa 1—2%  CuO enthalt. 
Die uberstehende Lsg. dient zum Ansauern der Lsgg. beim Umkrystallisieren des 
Rohprod. Der Nd. wird bei 80° in der Mutterlauge der ersten Krystallisation gel. u. 
bei 20° krystallisiert, wobei 40— 45% neutrales Cu-Acetat erhalten werden. Die k. 
Mutterlauge wird wiederum m it dem Cu-Salz gesatt. u. auf diese A rt wird die Darst. 
von reinem Cu-Acetat ohne Eindampfen der Lsgg. móglich gemacht. (Journ. angew. 
Chem. [russ.: Skurnal prikladnoi Chimii] 3. 361—65. 1930.) ScHONFEŁD.

S. A. Iofa, S. M. Kobrin und L. L. Klatschko, Darstdlmig von basischem 
Kupferacetat, Cu(C02CH3)2■ Cv{OH)2 ■ 5H f)  (Griinspan), aus neutralem Kupferacetat. 
(Vgl. vorst. Ref.) Es «urde das Gleiehgew. der bas. Cu-Acotatc untersucht. Die 
Unters. fiihrte zur Klarstellung der Eigg. der bas. Salze, die gleichzeitig m itCu{CH3C02)2- 
Cu(0H)2-5H20  entstehen konnen. Untersucht wurden folgende Salze: 1. Phase,
Cu(CH-/J0„)„H,0; 2. Phase, bas. asymm. Salz, 2Cu(CHX'0„).,■ Cu(0H)„H20 ; 3. bas. 
Acetat, Cu(CU3C02)2• Cu(OH)2• 5H20 ; 4. bas. Salz Cu(CH /J02)„-2Cu{ÓH)„. Die 3., 
blaue Phase stellt u. Mk. lange, haarfórmige Krystalłe dar u. kann leicht von der
2. Phase (u. Mk. blaue, prismat. Krystalłe) u. der 4., griinen Phase (Tafeln u. Mk.) 
unterschieden werden. Der Bereich der im Gleichgewicht befindlichen Lsg. (im Sinne 
der Basizitat), in welchem die 3. Phase noch vorkommt, nimmt mit der Temp. ab u. 
laBt sich bei 45° nicht mehr beobaehten. Die Darst. des Salzes Cu(CH:lC02)2 ■ Cu(OH)2 • 
5HaO aus dem neutralen Acetat wurde auf folgenden Wegen yersucht: 1. Absaugen 
von Essigsaure aus der iiber dem festen Neutralsalz befindlichen Lsg. 2. Dest. eines 
Teiles der Essigsaure aus dem trockenen neutralen Salz. 3. Hydrolyt. Zers. des Neu- 
tralsalzes bei yerschiedenen Tempp. 4. Neutralisation eines Teiles der Essigsaure in 
der Neutralsalzlsg. Alle 4 Verff. fuhren zu einem prakt. Ziele, genauer wurde die
4. Methode untersucht u. zu einem kontinuierlichen Verf. ausgearbeitet. Zu einer 
gesatt. Lsg. des neutralen Cu-Acetats wird bei 10—25° die berechnete Menge Ca(OH)2 
zugesetzt. Nach Auflosen des Kalks beginnt die Ausscheidung u. Krystallisation des 
bas. Acetats. Aus der Mutterlauge wird das gel. Ca mittels CuS04 ausgesehicden, 
die Lsg. mit neuem neutralen Cu-Acetat gesatt. u. wie oben auf bas. Acetat yerarbeitet.
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Versetzt man dio Cu-Lsg. mit mchr ais der theoret. Menge Cu(OH)2, scheidet sieh 
ebenfalls die rcine 3. Phase aus, dio aber bei langerem Riihren des Rk.-Gemisches 
dureh das Salz der 4. Phase verunrcinigt wird u. eine griinliehe Parbung annimmt. 
Cu(CH3C02)2-Cu(0H)a-5H30  bildet feine hellblaueNadelchen; das Salz ist stets durch 
kleine Mengen CaS04 u. Ca-Acetat yerunreinigt. — Versetzt man die Lsg. des neu- 
tralen Acetats m it etwa 0,7 Aquivalenten Ca(OH)2, so scheidet sieh die 4. Phase, 
Cu(C02CH3)2-2Cu(OH)2, aus; griine Krystalle; fast unl. in W., u. wird kaum hydrolyt. 
gespalten. Setzt man zur Mutterlauge 0,67 Aquivalentc CuSO., zu, so scheidet sieh 
Gips aus u. die Lsg. enthalt 0,67 Aquivalente neutrales Cu-Acetat. Das ausgeschiedene 
Cu(C02CH3)2-2Cu(0H )2 (4. Phase) wird durch Verriihren m it der Lsg. neutralen Cu- 
Acetats in das Salz der 3. Phase umgewandelt. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal 
prikladnoi Chimii] 3. 366—74. 1930.) S c h o n f e l d .

A. Jouniaux, Uber die Temperalurabhangigkeit der Dichte und des Molekular- 
gewichtes von geschmolzenem Cadmium. Vf. bestimmt die D. von Cd zwischen 325° 
(8,01) u. 767° (7,55). Mol.-Gew.-Bestst. nach verschiedenen Methoden u. die vom Vf.
C. 1926. I. 1625 aufgestellto Rcgel zeigen, daB Cd zwischen F. u. Kp. einatomig ist. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 47. 524—28. Juni 1930.) L o r e n z .

A. Jouniaux, Uber die Temperalurdbhangigkeit der Dichte und des Molekular-
gewichles von geschmolzenem Silber. (Vgl. vorst. Ref.) Die D. von Ag fallt linear mit 
der Temp. von 9,32 bei 970° auf 9,00 bei 1302°. Nach der friiher gegebenen Regel 
u. nach Mol.-Gew.-Bestst. ist das Ag im fl. Zustand einatomig. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 47. 528—31. Juni 1930. Lille, Facultó des Sciences.) L o r e n z .

0. Mineralogische nnd geologische Chemie.
B. E. Warren, Die Struktur des Meliliths [Ca, Na)2(Mg, Al)1(Si, .4 /)20 , .  V f.

diskutiert, ob die Formel des Melilith (Ca,Na)2, (Mg,Al,Si)30 , oder (Ca,Na)2 (Mg,Al)i 
(Si,Al)20 7 zu schreiben ist u. halt dio 2. Schreibweise fur richtig. Hierfiir spricht die 
Tatsache, daB Melilith tetragonal m it c : a — 0,4548 krystallisiert (D a n a ). Die 1. Schrcib- 
weise wiirde im tetragonalen System nicht vorkommendo 3-zahlige Lagon fordem. 
Vereinfacht wird die Formel Ca2MgSi20 7 geschrieben. — Róntgenograph. Bestst. 
werden vom Vf. an gut krystallinem Materiał von CAPO D I B o v e  au sgefu h rt. Die 
Struktur wird m it Drehkrystall- u. Laueaufnahmen voll bestimmt. a =  7,73 A, c =  
5,01 A. Inhalt des Elementarkorpers 2 Moll. Raumgruppe I)2 d2 ( Fd2). Die Atomlagen 
n aeh  der WYCKOFFschen B ezeichnung ygl. Original. Diese Parameter fuhrcn  zu guter 
tj bereinsti mmung zwischen berecłmeten u. geschatzten Intcnsitaten. Um jedes Si 
bilden 4 O ein verzerrtes Tetraeder; je 2 dieser Tetraeder haben 1 Ecko gemeinsam, 
so daB Si20 7-Gruppen entstehen. Die (Mg,Al)-Lage ist ebenfalls tetraedr, m it O um- 
geben. Jedes Ca hat 8 O ais naehste Nachbarn. Die genauen Abstande werden mit- 
geteilt. PAULINGs elektrostat. Valenzregel ist erfiillt. (Ztschr. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 74. 131—38. Juni 1930. Cambridge, U. S. A., 
Inst. of Techn.) M e i s e l .

W. H. Zachariasen, Uber Meliphanil und Leucophanit. Vf. weist nach, daB 
die nur von einem Fundort ( L a n g e s u n d s f j o r d ,  sudl. Norwegen) bekannten 
Minerale Meliphanit (Meliphan, tctrag.) u. Leucophanit (Leucophan, rhomb. pseudo- 
tetrag.), denen nach BR0GGER (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 16 [1890]) zwoi verschiedene Formeln zugeschrieben sind, analoge 
Formeln der Form A2BĆ2X, besitzen. Es ist zu schreiben: Meliphanit (Ca,Na)2Be- 
(Si,Al)2(0 ,F)T, Leucophanit (Ca,Na)2BeSi2(0 ,0 H ,F );. Die Strukturen beider Minerale 
sollten Si20,-Gruppen enthalten, in denen ein Teil der 0 = durch F_ oder OH-  ersetzt 
sein kórmte. Die allgemeine Formel ist aueh die der M Gruppe, fiir die von 
W a r r e n  (vgl. vorst. Ref.) Si20,-Gruppen gefunden sind. Eine Strukturunters. wird 
in Aussicht gestellt. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall
chem. 74. 226—29. Juni 1930. Oslo, Minerał. Inst. of Univ.) M e i s e l .

W. H. Zachariasen, Die KrystalUtruktur des Benoitit, B aTiSi3Og. Nach kurzer 
Diskussion friiherer Arbeiten gibt Vf. die Ergebnisse einer róntgenograph. Unters. 
des Benoitit. Zur vollstandigen Best. dienen Laue- u. Schwenkaufnahmen neben 
Ionisationsmessungen nach B r a g g . Obereinstimmend m it V a l e t o n  (C. 1928- I. 
1359) wird gefunden a — 6,60 ±  0,01 A, c =  9,71 ±  0,01 A, ej a =  2 x  0,7456. Inhalt 
des trigonalen Elementarkorpers 2 Moll. Raumgruppe D3Jl-. Atomlagen naeh der 
WYCKOFFschen B ezeich n un g vgl. Original. Um jed es S i bilden 2 Oj u. 2 0 2 ein fast
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regulare3 Tetracder. Drei solchor Tetracder sind zu Ringen Si30 , zusammengefaBt. 
Ti ist nahezu regular oktaedr. von O umgebcn (Ti-0 =  1,96 A). Das O-Oktaeder nra 
Ba m it Ba-0 =  2,74 A ist verzerrt. PAULINGs elektrostat. Valenzregel is t orfiillt. 
Die Frage nach dom Ionisationszustand der Ionen wird durch Diskussion der Elcktronen- 
verteilung angeschnitton aber offengelassen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 74. 139—46. Juni 1930. Oslo, Mineralog. Inst. of 
U n iv .)  M e i s e l .

Linus Pauling, Die Strukturen des Sodałiths und Hclvins. Vf. findet fur Sodalith 
Na4Al3Si30 12Cl u. Heltin, (Mn,Fe)4Be3Si3Oi2S diescłbe Struktur. — Sodalith wird mit 
Schwenk- u. Laueaufnahmen vollstandig bcstimmt. Materiał: lichtblauer Sodalith 
von B a n c r o f t  (Ontario). Elementarkorpor: kub., a =  8,870 A, Inhalt 2 Moll. Daraus
D. 2,290 (Doelter 2,20—2,32). Raumgruppe 7'd4. Aufnahmen am Helvin waren un- 
Tollslandiger u. konnten nur durch Analogie vom Sodalith gel. werden. Es ergab sich 
fiir Heltin-. a =  8,25 A, Raumgruppe T / .  Die Atomlagen beider Minerale werden 
nach WYCKOFF angegeben. — In  der Struktur bilden 4 O-Atome nahezu regulare 
Tetracder um Si. Jedes Al bzw. Bo ist ebenso tetraedr. von O umgeben. Na bzw. 
(Mn,Fe) ist Zentrum einer Gruppe von 3 O +  1 Cl bzw. S. Die elektrostat. Valenz- 
regel ist erfullt. — Die Krystallo sind Beispiele einer Art Fachwerkstruktur, indem 
Gruppcn A]6Si60 24 bzw. Be8Si80 21 ein Grundgitter bilden, in dessen Liicken die iibrigen 
Bestandteile eingesetzt sind. Dasselbe Grundgitter wird im Hauyn, Na3CaAl3Si30 i2- S 04 
u. Nosean, Na5Al3Si30 ,2-S04 vorhanden scin. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 74. 213—25. Juni 1930. Pasadena, Gates Chem. Lab., 
Calif. Inst. of Techn.) M e i s e l .

Alois F. Kovarik, Die Grundlage fu r  die Berechnung des Alters eines radioaktiven 
Minerals aus dem Bleigehałl. (Amer. Journ. S cience [S i l l i m a n ] [5] 20. 81—100. 
Aug. 1930. — C. 1929. II. 2656.) E n s z l i n .

G. E. Goodspeed, Einige Wirkungen der Bekrystallisation ton Xenóliihen bei 
Cornucopia, Oregon. (Amer. Jou rn . Scien ce [ S i l l i m a n ]  [5] 20. 145—50. A u g. 1930. 
S eatle , U n iv . o f W ash in gton .) E n s z l i n .

Felix Machatschki, U ber Berzeliit. Erganzung zu meiner Mitt. (Vgl. C. 1930.
I. 2713.) Vf. setzt neue Analysen von S t u r e  L a n d e r g r e n  (Geol. Foren. Forh. Stock- 
holm 52 [1930]. 123—33) in Beziehung zu seinerin der zitierten Mitteilung entwickelten 
Ansicht iiber die richtige Formel des Berzeliit. Die neuen Analysen stimmen gut mit 
der Summonformel der Granateu. Berzeliite X3Y2z3(0 ,0 H )12 iiberein. (Ztschr. Kristallo- 
graphie, Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 74. 230—34. Juni 1930 
Gottingcn, Mineralog. Inst. d. Univ.) Me i s e l .

James C. Ray, Synthelische sulfidische Verdrangung ton Erzmineralien. Bornit 
bildet sich durch Einw. von Hitze u. Feuchtigkeit in andere sulfid. Mineralien bereit3 
bei 90—100° um. Es entstehen dann Chalkocit, Covellin u. Chalkopyrit. Auf Grund 
synthet. Verss. u. mkr. Beobachtungen kommt Vf. zu dem SchluB, daB Bornit sich 
spiiter ais alle anderen hypogenen Mineralien gebildet hat. E r erscheint immer ais 
Verdrangungsprod. anderer Sulfide oder ais Absatzprod. in Spalten. Quarz wird nicht 
verdrangt, wohl aber Kalkspat. Bornit ist auch in den Zonen sekundarer Sulfid- 
anreieherung heim. Seine Bldg. scheint weniger hohe Tempp., ais hohe Drucke zu 
erfordern. E r ist ais instabiles Minerał zu betrachten. (Economic Geology 25. 433—51. 
Aug. 1930. Stanford Univ. Calif.) E n s z l i n .

Alfred L. Anderson, Der Bcginn der Verwitterung ton Bleiglanz. Die haupt- 
sachlichen Ursachen der Verwitterung von Bleiglanz sind nicht sulfat. Lsgg., wie 
Fe2(S04)3-Lsgg., sondern die Einw. von Luftsauerstoff u. Feuchtigkeit. Das erste 
Verwitterungsprod. ist immer Anglesit, welcher sich im Anfangsstadium an den Spalt- 
flachen bildet, wobei keinerlei Volumvera.nderung wahrnehmbar ist. In  Anwesenheit 
von P yrit u. Kupferkies werden die Verwitterungsvorgange infolge der Bldg. von 
Lokalelementen komplizierter. Der Bleiglanz verwittert dann rascher, wahrend die 
Osydation des Pyrits u. Kupferkieses verzogert wird. PbS verwittert leichter ais die 
anderen Sulfide mit Ausnahme der Zinkblende. Durch Verdrangung des Bleiglanzes 
entsteht oft Corellin mit verschiedenen Strukturen. (Economic Geology 25. 528—42. 
Aug. 1930. Moscow, Idaho, Univ.) E n s z l i n .

P. G. H. Boswell, Die Wirkung der Kolloide bei der Fallung feinkomiger Sedimente. 
Kolloidales Fe(OH)3 in Konzz. von 4,5— 13,5 Teilen auf eine Million Teile W. erhoht 
die Geschwindigkeit des Absitzens von Tonen, Fullererde, kolloidaler S i02 usw. m it 
zunehmender Konz. in Seewasser u. in dest. W. Ob elektropositive Kolloide bei der



Sedimentation im Meer eino Rolle spiolen, ist fraglich, da ihro Konz. sehr gering ist. 
In  Kiistengebieten in der Niiho von Stiidton werden sio stark wirksam soin. In  SiiB- 
wasser, Scen u. Fliissen ist dio ausflockendc Wrkg. der Elektrolyto geringer ais im 
Meerwasser. Durch die Wrkg. der Elektrolyte u. gegenseitig sieli ausfloclcender Kolloide 
kann eino Banderung der Sedimento zustandekommen. (Geologioał Magazine 67. 
371— 81. Aug. 1930.) E n s z l in .

A. Brammall, Differentation beim Darlmoor Granit. Der Vf. berichtet, dafi nach 
Ansicht von H . W o r t h  dio einzelnon Typen des Dartmoorgranites nicht auf zeitlich 
wesentlich getremite Intrusionen zuruckzufiihren seien. Die verschiedenen Typen 
sind lediglich auf Differentiation zuriickzufuliren, dereń einzelne Prodd. nicht zu gleicher 
Zeit intrudiert sein mogen. (Naturę 126. 132. 26/7. 1930. Geol. Department, Royal 
School of Mines, S. W . 7.) F a b e r .

Marcel Solignac, Der mineralogische Charakter der oolithischen Eisenerze ron 
Djebel cl Ank  (Siidtunis). Dio oolith. Eisenerze sind durch die Verwitterung eines je tzt 
vollkommen verschwundenen Chlorits ontstanden. Die M. besteht aus Stilpnosiderit 
m it etwas Goethit. Danebon sind noch Wavellitfasern zu bestimmon. Dio Zus. des 
Erzos ist 5,89 S i02, 5,44 A120 3, 70,11 Fe20 3, 0,87 M n02, 1,70 CaO, 0,35 MgO, 1,42 S03, 
2,64 P 20 5, 0,09 As20 3 u. 11,92°/0 Gliihverlust. Durch einfache Wasche laBt sich cin 
groBer Teil des Quarzes, Tons u. des Gipses entfernen, so daB nachhor ein Konzentrat 
m it 2,42 S i02, 2,53 A120 3, 77,91 Fe20 3, 0,60 FeO, 1,02 M n02, 0,79 CaO, 0,57 MgO,
1,30 P 20 5 u. 0,04 A<s20 3 entsteht. (Ćompt. rend. Acad. Sciences 191. 107—09. 16/7. 
1930.) E n s z l i n .

W. Spencer Hutchinson, Vanadiumerze. tlbersicht iiber das Weltvorkommen. 
tłber die Vanadinerzo Perus u. die bereits langer bekannten Fundstatten in Afrika. 
(Chem. Trade Journ. 87. 130—31. 8/ 8. 1930.) J u n g .

A. N. Murray, Olkalkgebiete der Twrdostlichen Vereinigten Staaten und ton Ontario, 
Canada. Dio Kalksteine enthalten in ihren Hohlraumcn Ol eingeschlossen. Es konnten 
sogar Kalkspatkrystalle m it Oleinschliissen beobachtet werden. Beschreibung der Ol 
fuhrenden Kalkstemformationen. (Economic Geology 25. 452—69. Aug. 1930. Urbana,
111., Univ.) ” ENSZLIN.

W. P. Radischtschew, Materialien zur Hydrochemie der Salzseen des Kaspisce- 
Gebiełes. Uber den Gorjkoje See. Vf. untersuchte die Zus. des W. eines westlich 
vom Elton gelegenen Gorjkoje-Sees (,,Bittersee“ ), das durch hohen Na2S 0 4-Geh. 
gekennzeichnet ist. (Arbb. Biolog. Wolga-Station 11. 55—60. 1930. Sep.) SCHÓNF.

Th. von Fellenberg, Joduntersucliungen in  Bad Hall in Oberdsterreich. Die Unters. 
der versehiedenen Jodąuellen bzw. Bohrlocher ergaben auBor der Guntherąuelle mit
1,23 mg Jodgehh. von 11,1—47,5 mg J/l. Die Quellen gehóron zu den starksten Jod
ąuellen Mitteleuropas. Das Verhaltnis C l/J wurde zu 227—295 ermittelt. Auf gleichen 
Cl-Geh. bezogen sind die Quellen 1500-mal reicher an Jod ais Moerwasser. Das Jod 
liegt ais Jodid vor. Da die Erde von Bad Hall, besonders der Schlier, das miozaene, 
lohmig-mergelige Gestein, aus dem die Quellon erbohrt werden, arm an J , organ. Sub- 
stanz u. Petrefakten ist, kann nicht darin  sondern nur in  einer darunter liegenden 
Schicht die Bildungsstatte des Jodwassers liegen, das bei der Faltung der nórdlichen 
Kalkalpen in  den gleichzeitig gefalteten Schlier hineingepreBt worden ist. Die Trink- 
u. Bachwasser von Bad Hall sind sehr jodreich u. mtissen durch Jodwasser, das aus 
der Tiefe aufstoigt, jodiert sein. Die Luft u. dio Ndd. von Hall sind sehr jodreich, auch, 
dio Nahrungsmittel, sowoit gepriift. Yon 4 Harnprobon waren 3 ziemlich jodreich 
aber niedrig im Vergleich zu Harnen an dor Meoreskiiste. Durch ein halbstiindiges 
Bad in  Jodwasser (6,3 g Salz m it 13,3 mg J / l )  wurde eine Jodaufnahme durch die 
H aut yon etwa 0,48 mg entsprechend 36 ccm Badewasser nachgewiesen. (Mitt. Lebens- 
mittelunters. Hygiene 21. 188—204. 1930. Bern, Eidgen. Gosundheitsamt.) G r o s z f .

N. T. Deleanu und R. Hofmann, Physikalisch-chemische Untersuchungen der 
Moore von Tekir-Ghiol und Agigea. Angaben uber die Analyse der beiden Moore, 
insbesondere ihres S- u. J-Gch. u. ihres therapeut. Verh. (Rev. med. Roumaino 3- 
69—86. Marz/April 1930. Bucarest.) S c h o n f e l d .

J. de Lapparent, Les bauxites do la France mćridionale. Paris: Ch. Beranger 1930. (187 S.) 
Fritz Salzmann und S. W. Souci, Untersuchungen am Kissinger Bademoor uber physiko- 

chemischo und katalytische Eigenschaften <Aktivitat>. Berlin: Verlh. R. Schoetz 
1930. (50 S.) gr. 8°. =  Veroffentlichungen d. Zentralstelle f. Balneologie. N. F. H. 19. 
nn. M. 3.—.
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D. Organisehe Chemie.
Theodor Boehm, Neuere ZJntcrsucliungen auf dcm Gcbiele der organischen Chemie. 

In  Fortsctzung eines friihcren Berichtes (vgl. U n g e r , C. 1928. I. 2514) wird iiber die 
Unterss. der Jalire 1928 u. 1929 kurz berichtot. (Arek. Pharmaz. u. Bor. Dtsch. phar- 
maz. Ges. 268. 381—430. Juli 1930.) L i n d e n b a u m .

Christopher Kelk Ingold, tlber den Mcchanismus der Hydrolyse von Carhon- 
saureestem und die sie beherrschenden kcmstitutionellen Faktoren. I. Die konstituiicmelle 
Bedcutung der kydrolytischen 8tabilitdtsmaxima. Die bishor yorliegenden quantitativon 
Daten iiber Estervorseifung waren in Hinsiebt auf die „ster. Hinderung“ gesammelt 
worden, Ohne Frage spielen aber auch innero polare Faktoren eine Rolle, wie sich 
z. B . beim Vergleich der Hydrolyse m- u. p-substituierter Benzoesaureester (K i n d l e r ,
C. 19271. I .  270) m it den bekannten ttberlcgungen von I n g o l d  iiber die konstitutionelle 
BeeinfluBbarkeit von Rkk. in aromat. Seitonkettcn ergibt. Yf. gibt eine Methode an, 
die gestattet, dio erwahnten beiden Faktoren zu separieren, u. zwar auf Grund der 
Theorien yon B r o n s t e d  u. DAWSON iiber den Mcchanismus von katalysierten Rkk. 
m it mehreren Katalysatoren. Es ergibt sich, daB sowohl die Konstantę tu  der sauren, 
wie dio fcon der alkal. Yerseifung jede von ster. Faktoren abhangig ist, daB aber ihr 
(Juotient &oh : kn nur eine Funktion der polaren Faktoren ist. Das gilt fiir jede Reihe 
von „isotyp.“ Estern RCOO- R'  m it variablcm R u. R '. Vf. zeigt die Richtigkeit 
dieser Oberlegungen an Beispielen aus der Literatur. (Journ. chem. Soc., London 1930 
1032—39. Mai. Leeds, Univ.) B e r g m a n n .

Constance Mary Groocock, Christopher Kelk Ingold und Arthur Jackson, 
tlber den Mcchanismus der Hydrolyse von Carbonsdureestem und die sie beherrschenden 
kcmstitutionellen Faktoren. I I . Die hydrolylischen 8tabilitatsmaxima einiger Glycerin- 
saureester. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. erganzen dio in der I. Mitt. angegebene Methodo 
durch einen Weg, den katalyt. EinfluB der zur Best. des ph benutzten Puffer zu elimi- 
nieren. Ais Objekt der Unters. werden dio Ester der Glycerinsaure gewahlt, weil hier 
durch dio beiden OH-Gruppen geniigende Wasserloslichkeit der Ester gcwahrleistet 
ist. Die angewandte Methode besteht darin, daB die Esterlsg. (Konz. E a) m it einer 
kleinen Menge Na OH yersetzt wird, die in einer Konz. c fast augenblicklich Na-Glycerat 
bildet. Die Lsg. wird schnell neutral u. weiterhin sauer. Das System ist dann dasselbe, 
wie wenn man zu einer Esterlsg. der Konz. E  =  E0 —  c Na-Glycerat zusetzt; letzteres 
bildet die konstantę Salzkomponentc des Puffers (c Na-Glycerat +  x  Glycerinsaure); 
die gebildete Saure bildet zugleich die variable Siiurekomponente. Eine im Referat 
nicht wiederzugebende mathemat. t)berlegung zeigt die Erfolge dieses Verf., das einzig 
u. allein die Systemveriinderung yemachlassigen muB, die durch die Yeranderungen 
des wss. Mediums beim Auflósen der Ester auftritt. Es ergibt sich unter anderem, daB 
der katalyt. EinfluB der Wassermolekule nur ganz unbedeutend ist. — Es werden die 
folgenden Ester der Glycerinsaure besohrieben: Melhylesler, CjHgOj, Kp.1Q 123—125°. — 
Athylester, C^H^O,, Kp.i0 126,5°. — Propylesier, C6H 120 „  Kp.I() 128—129°. — Iso- 
pro-pylester, C6H 120 4, Kp.u  126—127°. — n-Butylester, K p .]0 127—129°. —
Isobutylesler, C7H i40 4, Kp.9117°. — n-Pentylester, CsHa60 4, Kp.u 134—136°. — Iso- 
amylester, C8H łe0 4, Kp.n  135—-137°. Die Darst. erfolgte durch Kochen der Saure 
m it einem tlberschuB des betreffenden Alkohols, der 1% HC1 enthielt. Die Ester wurden 
durch Vakuumdest. iiber frischem AgsO von Spuren Chlor befreit, u. wegen ihrer 
Hygroskopizitat vor Feuchtigkeit geschiitzt aufbewahrt. (Journ. chem. Soc., London 
1930. 1039—57. Mai. Leeds, Univ.) B e r c m a n n .

S. Weil, Die Dóbnersche Rcaktion. Vf. hat gefunden (vgl. C. 1930. I. 1149 u. 
friiher), daB die Ansicht von D o b n e r ,  nach welcher bei der Einw. von Brcnztrauben- 
sauro auf Aldehyde u. aromat. Aminę in h. A. D eriw . der a-Phenylcinchoninsaure, in 
A. Diosopyrrolidinderiw. entstehen, nur richtig ist, węnn es sich um Anilin u. solche 
D eriw . desselben handelt, welehe eine neutrale Funktion enthalten, z. B. Anisidin 
u. Phenetidin. Aber z. B. p-Aminobenzoesaureester liefert selbst in h. alkoh. Lsg. 
nur Diosopyrrolidinderiw. Diese zers. sich in h. A. teilweise, u. das abgespaltene 
Amin kondensiert sich mit einem anderen Dioxopyrrolidinmol. Saure Gruppen, wie 
NO,, S03H u . As03H2, im Anilinkem verhindem die Kondensation ganzlieh. (Chim. 
et Ind. 23. Sond.-Nr. 3bis. 410. Marz 1930.) L in d e n b a u m .

Fr. de Rudder und H. Biedermann, Ober die Zersetzung des Methans bei hohen 
Tem-peraturen und unter verschiedenen Drucken. Kurzes Referat nach Compt. rend. 
Acad, Sciences 8. C. 1930. II. 1331. Nachzutragen ist folgendes: Zur Darst. yon. Median
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in groBen Mengen wurde das Verf. von L. M o s e r  (Reindarst. yon Gasen, S. 130—131) 
modifiziert. Bei 1000—1200° tr i t t  Naphthalin unter den Zers.-Prodd. auf. Einzelheiten 
der Apparatur u. thermodynam. Auswertung der Vers.-Resultate s. Original. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 47. 704—30. Juli 1930.) O s t e r t a g .

T. D. Stewart und Donald M. Smith, Die induzierte Addition von Chlor an 
Athylen. Vff. bestiitigen durch węitere Verss. ihre friihere (C. 1930 .1. 358) Auffassung, 
daB die an der GefaBwand sich abspielende Rk. zwischen Athylen u. Chlor primar 
zu angeregten Athylenchloridmoll. fiihrt, die entweder in n. Moll. iibergehen, besonders 
bei Ggw. von etwas Sauerstoff, oder m it Chlor 1,1,2-Trichlorathan u. HC1 liefem, 
ersteres natiirlich auch zunachst in angeregter Form. Die Rk. ist eine Kettenrk., u. 
zwar besteht die K ette bei Abwesenheit von Sauerstoff aus 5—20 Gliedern. Aus- 
fuhrliehc Diskussion im Original. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2869—77. Ju li 1930. 
Berkeley, Califomia, Univ.) B e r g m a n n .

Robert J. Mc Cubbin und Homer Adkins, Die Ozydation von Diisobutylen miltels 
Ozon. Diisobutylen enthalt nach B u t l e r ó w  (L i e b i g s  Ann. 189. [1877] 46) zwoiIsomere,
2,4,4-Trimethylpenłen-[2,3) u. 2,4,4-Trimethylpenten-(l,2). Ein ahnliches Prod. erhalten 
Vff. in geringer Ausbeutc durch Polymerisation von Isobutylen mittels 65°/0ig. H 2S 04, 
wobei das Isobutylen aus Isobulylalkohol durch Oberleitcn iiber Al bei 400° dargestellt 
wurde. Das 2,4,4-Trimethylpenien-(l,2) ist in groBerer Menge yorhanden ais das andere 
Octen, wie die Oxydation des Gemisches m it Ozon ergibt; nach Hydrolyse des Ozoni- 
sationsprod. erhalt man Methylisopentyllćeion u. Trimethylacetaldchyd im Verhaltnis
3,7 zu 1. Die Bldg. des 2,4,4-Trimethylpentens-{l,2) aus Butylen crfolgt nach Vff. 
durch Addition eines H-Atoms einer Methylgruppe des einen Butylens an das Methylen- 
C-Aloni des anderen; das zweite Octen entsteht nach Vff. aus dem ersteren durch Um- 
lagerung unter dem EinfluB der H 2SO.j.

V e r s u c h e .  Ozydation voń Diisobutylen: Diisobutylen wird in Essigsaure mit 
einem Geh. von 1%  Essigsaureanhydrid gel. u. ein Sauerstoffstrom m it 3—4°/0 Ozongeh. 
m it einer Strómungsgeschwindigkeit von 15 1 pro Stde. 24 Stdn. lang durchgeleitet. 
Nach Yerdiinnen m it W. wird Zn in kleincn Portionen im Verlauf von 2 Stdn. zugegeben. 
Aus dcm Rk.-Prod. wurden erhalten: 1 . Aceton, identifiziert ais Dibenzalaceton u. 
Aceton-p-nitrophenylhydrazon. — 2. Trimethylacetaldehyd, CsH 10O; Semicarbazon, 
C6H l3ON3, F. 190,7°; Trimethylessigsdure, C5H 10O2, aus vorst. Aldehyd durch Oxy- 
dation; Kp. 162—165°; Amid, C5H u ON; F. 153°. — 3. Athyl-lerl.-bulylJceton, C Ą iO ; 
Kp. 123—126°; Semicarbazon, C8H 17ON3, F. 176°; neben diesem Keton fand sich 
Ameisen- u. Essigsaure. — 4. 4,4-Dimethylpentan-2-on, CjHj.,0; gibt bei der Oxydation 
m it Bichromat: a) Trimethylessigsdure, C5H l0O2, vgl. oben; b) tert.-Butylessigsaure, 
C6H 120 ; Amid, C6H 13ON; F . 132°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2547—50. Juni 1930. 
Wisconsin, Lab. d. Univ.) A. H o f f m a n n .

Heinrich Wieland und Friedrich Chrometzka, Die katalytische Zersetzung ton 
Didthylperoxyd durch Eisen. Uber den Mechanismus der Oxydationsvorgdnge. (X X IY  
Mitt. (X X III. vgl. C. 1930. n . 1865.) Diathylperoxyd in wss. Lsg. wird durch Ferro- 
salz zu Acetaldehyd u. Athylalkohol gespalten, was folgendermaBcn zu formulieren ist: 

H
CU3-ĆH.O 0-CH 3-CH3 _  CH3.CHO HO-CH2-CH3 
CH3-CH-Ó +  Ó• CHj• CH3 CH3-CHO +  h o . c h 1. c h 3 ‘ 

H
Den Aldehyd kann man leicht am Geruch erkennen oder ais Dinitrophenylhydrazon 
abscheiden. Die Rk. ist yon der Konz. des zweiwertigen Eisens abhangig. Neben 
(iieser Disproportionierung wird auch ein Teil des zweiwertigen Eisens in dreiwertiges 
ubergefiihrt, wobei das Peroxyd in A. iibergeht. Abhiingigkeit yon der Acidftat der 
Lsg. scheint im Gregensatz zum Verh. des H 20 2 nicht zu bestehen. — Gegenuber 
dehydrierbaren Substanzen (K J, Aminosauren) wird Diathylperosyd wie H 20 2 durch 
zweiwertiges Eisen aktiviert u. fungiert ais Wasserstoffacceptor. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 1028—32. 7/5. 1930. Miinchen, Akad. d. Wissensch.) B e r g m a n n .

R. Delange, Uber die Konstitution der limonenischen Verbindungen (a-Form) und 
der terpinolenischen Verbindungen (/3-Fonn). Zusammenfassender histor. Bericht, be
sonders iiber die isomeren Alkohole Citrcmellol u. Rhodinol. (Chim. et Ind. 23. Sond.- 
Nr. 3 bis. 433—41. Marz 1930.) L i n d e n b a u m .
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Sin’iti Kawai, Ein Versuch, hoher ungesattigte Alkohole aus gewissen Irockneruhn 
Ulen darzustellen. Fiir die Synthese von Urushiol-alinliehen Substanzen ist dio Darst. 
von hoheren, ungesatt. Alkoholen durch. ein einfaehes Verf. von hohem Wert. Vf. 
fand ein solches in der Red. trocknender Olo nach B o u v e a u l t -B l a n c . 93 g Na 
wurden unter Riihren in 150 ccm h. Toluol yerteilt, Lsg. von 200 g Ol in 5—700 g 
Amylalkohol in 15—30 Min. eingetropft, Temp. immer iiber dem F. des Na gehalten, 
durch die schlieClich klare, gelbe Lsg. Dampf geblasen, Ruckstand ausgeathert. — 
Tangol lieferte 82 g von K p .s,5 200—205°, daraus in der Kiilte 4 g Cetylalkohol, C1(JH :llO, 
Platten aus PAe., F. 49,5—50,5°, wahrscheinlich aus dem Palmitin des Oles stammend. 
Der Rest wurde fraktioniert. Fraktion Kp.g 197—197,5° mit JZ. 158,1 erwies sich 
ais Gemiseh der ungesatt. Alkohole ClsH3iO u. ClsH3tO, ersterer yorherrschend, u. 
lieferte durch Hydrierung Stearylalkohol. — Leinol gab ganz ahnliche Resultate. — 
Sardinenól lieferte 67 g Red.-Prod. von K p .8 179—230°, daraus 12,7 g Cetylalkohol, 
auBer aus Palmitin wahrscheinlich auch aus dem zl--Hypogaasaureglycerid stammend. 
Der Rest wurde fraktioniert u. die hochste Fraktion von K p .7 220—230°, JZ. 259,7 
hydriert. Erhalten wurde ein gesatt. Alkohol C20H 42O, Krystalle aus A., F. 66— 67,5°, 
welchen Vf. Dihydrolaganol nennt, da derselbe, mit Na2Cr20 7 in Eg. oxydiert, dio von 
K o t a k e  (C. 1927. II. 708) beschriebene Dihydrolagansaure, C20H 40O2, F. 70—70,5°, 
lieferte. (Scient. Papera Inst. physical. chem. Res. 13. 254—59. 20/6. 1930.) Lb.

Sin’iti Kawai, 4'-Joddiplmiylyl-(4)-isocyanat ais Reagens fiir Alkohole. I. Ent- 
sprechende Ureihane von aliphalischen ungesdttigten Alkoholen. Die im vorst. Ref. be- 
schriebenen hoheren ungesatt. Alkohole krystallisieren sehr schwer, u. Vf. hat sich 
daher bemiiht, ein Reagens aufzufinden, welches mit derartigen Alkoholen krystalli- 
sierte D eriw . von giinstigen Eigg. liefert. Siiurechloride u. -anhydride erwiesen sich 
ais unbrauchbar, dagegen gewisse Isocyanate ais sehr geeignet. Zwar liefern die Naph- 
Ihylisocyanate zu niedrig schm. Urethane. Die vom /3-Anthrachinonylisocyanat ab- 
geleiteten Urethane schm. zwar hooh, sind aber swl., u. dio Darst. des Isocyanats ist 
unbeąuem. Vf. hat 2 neue Isocyanate dargestellt: p-[Diphenylamino]-phenylisocyanal 
u. 4’-Joddiphenylyl-(4)-isocyanat. Das erste liefert noch etwas zu niedrig schm. Ure
thane, aber das zweite ist ein sehr geeignetes Reagens fiir ungesatt. aliphat. Alkohole.

V e r s u e h e .  Celyl-a.-naphthylurethan, C10H7-NH-CO2C]„H33, F. 74—75°. — 
P-Anthrachinonylisocyanat. yS-Aminoanthraehinon mit C0C12 in Toluol im Rohr 4 Stdn. 
auf 99—102° erhitzt, mehrfach mit sd. Xylol estrahiert, Lsg. unter Feuchtigkeits- 
ausschluB abgekuhlt, F iltrat eingeengt. Gelbe Krystalle, F. 163—-165,5°. — Darst. 
der folgenden fl-Anthrac]iinonylurethane, C14H ,0 2'N H -C 02R, mit den betreffenden 
Alkoholen in sd. Xylol (einige Min.). Sie bilden gelbe Krystalle. A llylurelhan, CisHi30 ,N, 
aus Tetralin, F. 255—256° (Zers.). Methyluretlian, Cj0H n O4N, Ł. 284—285° (Zers.). 
Athylurethan, C,,HI30 4N, F. 271—272“ (Zers.). Celylureihan, C31H 410 4N, F. 203—204°. 
Stearylurethan, C33H 460 4N, F. 202,5—203,5°. Oleylurelhan, C33H 430 4N, F. 190,5 bis 
191,5°. Geranylurethan, C25H 250 4N, orang eroteKrystalle, F. 173°. — p-Nitrolriphenyl- 
amin. 38 g p-Nitrojodbenzol, 25 g Diphenylamin, 22,8 g K 2C03, 2,5 g Cu u. 5 ccm 
Xylol unter Riihren ca. 13 Stdn. auf 210—220° erhitzt, Schmelze ausgogossen, ge- 
pulvert, mit wenig Aceton, dann A. behandelt, yereinigte Lsgg. m it W. gewaschen. Hell- 
gelbe Krystalle, F. 140—141°. — p-Aminotriphenylamin. Aus vorigem mit Zn u. Essig- 
saure. Reinigimg durch Vakuumdest. Kp .57 260—270°, F. 145—145,5°. — p-[Diphemjl- 
amino]-phenylisocyanat, (C„H5)2N ■ CjH, - NCO. Voriges mit COCl2 in Toluol ca. 25 Min. 
auf 85° erhitzt, nach Abkiihlen sehnell filtriert, Toluol im Vakuum entfernt. Kp.a 231 
bis 233°, yiscose FI., iiber P20 5 in der Kalte langsam zu Krystallen, F. 34,5—36°, er- 
starrend. — p-[Diphenylamino]-phenylurethane, (C6H5)2N-C6H 4-NK-C02R : Athyl
urethan, C21H 20O2N2, Platten aus PAe., F. 134,5—135°. Celylureihan, C35H 480 2N2, 
Nadeln aus A. oder PAe., F. 95,5—96,5°. Oleylurelhan, C^HsoOjN.,, seidige Nadeln 
aus A., F. 78—78,5°. — 4'Jod-4-aminodiphenyl. Im  wesentlichen nach T a UBER u .  
G e l m o . Rohprod. aus Toluol umkrystallisierł, 1. Fraktion (F. ca. 150°) im Hoch- 
yakuum dest. Aus A., F. 166—167°. — Hydrochlorid, C12HUNC1J. Aus nachsteh. Verb. 
durch Kochen mit HC1 in 90%ig. A. u. Dampfdest. F. 295° (Zers.). — BenzylidewJeriv., 
C19H 14N J. Mit Benzaldehyd in li. A. Krystalle aus Bzl. u. Toluol, F. 207,5—209.° — 
4'-Joddiphenylyl-(4)-isocyanat, J-C cH 4-C6H 4-NCO. Obiges Amin in h. Toluol gel., 
sehnell abgekuhlt, in die Suspension unter Kiihlung COCl2 geleitet, langsam auf 90° 
erwarmt (ca. 1 Stde.), noch 2 Stdn. gekocht, im Vakuum eingeengt, alles unter 
FeuchtigkeitsausschluB. Hellgelbe Krystalle, F. 100—101°, meist 11. — 4'-JoddiphenylyI- 
(4)-metliane, J-C6II4-CcH4-NH CO.,R: Athylurethan, Cl;lH 140 2N J, Platten aus Toluol,
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F. 200—200,5°. Cetylurethan, C29H 420 2N J, Krystałle, F. 138—138,5°. — Das Gomisoh 
der ungesatt. Alkohole aus Tangol (vorst. Ref.) liofertc m it dem Isocyanat in sd. Bzl. 
ein Urethangemisch (aus Aceton), aus dem ein einheitlichcs Prod. nicht isoliert werden 
konnte. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Bes. 13. 260—69. 20/6. 1930.) Lb.

Sin’iti Kawai und Kunisaburo Tamura, 4'-Joddiphenylyl-(4)-isocyanat als lieagens 
fiir Alkohole. II. Entsprechende Urethane der normalen gesdttigten primdren Alkohole 
C\—C18. (I. vgl. vorst. Bef.) Die 4'-Joddiphenylyl-(4)-urethane, J • CgH 4• CeH ,- N H • C02B, 
der n. gesatt. prim. aliphat. Alkohole Cx—C18 werden besclirieben. Dieselben sclun. 
hóher u. eignen sich zur Charakterisierung der Alkohole besser ais die Phcnyl- u. 
a-Naphthylurethane u. die p-Nitrobenzoato (Tabelle u. Diagramm im Original).

V e r s u c h e .  Darst. der Urethane durch 1-std. Koehen der Komponenten (jo
1 Mol.) in Bzl. Beim Umkrystallisieren bleiben die unl. Harnstoffderiw. zuriiek. — 
Methylurethan, C14H 120 2N J, Bliittchen aus CC14, F. 191,1°. — Athylurethan vgl. vorst. 
Bef. — Propylurethan, C16H ]60 2N J, Nadeln aus CC14, P latten aus Aceton, F. 188,7°. — 
Bulylurethan, C17H j80 2N J, F. 173—174°. — Amylurethan, C18H 20O2N J, Prismen aus 
CC14, F. 165,3—165,5°. — Hexylurethan, C19H 220 2N J, Prismen aus CC14, F. 156,1 
bis 156,3°. — Heptanol. Aus Ónanthaldehyd m it Na u. Eg. in Toluol. Kp. 174—175°. 
—Heptylurelhan, C ^H ^O jN J, Nadeln aus CC14, P latten aus Aceton, F. 150,1—150,9°.
— Oclylurelhan, C2lH 260 2N J, Nadeln aus CC14, F. 148,2—149,2°. —- Nonanol. Aus 
Nonansiiurebutylester m it Na u. Butylalkohol in Toluol. Kp. 210—215°. — Nomyl- 
urethan, C22H 280 2N J, haarformige Krystałle aus CC14, P latten aus Aceton (ebenso 
die folgenden Urethane), F. 148,4—149,2°. — Decanol. Undecensaure zu Undecan- 
sauro hydriert, zu a-Bromundecansaure bromiert, mit wss. KOH in cc-Oxyundecan- 
siiure (aus Chlf.-PAe., F. 71—72°) iibergefiihrt, mit KM n04 in sd. Aceton zu Decan- 
saure osydiert, weiter wie beim Nonanol. Kp. 2l8°. — Decylurethan, C23H 300 2NJ, 
F. 147°. — Undecanol. Aus obiger Undecansiiure. K p.1(J 140°. -— Undecylurethan, 
C24H320 2N J, F. 146,3—146,5°. — Dodecylurethan, C^H^O^NJ, F. 145,7°. — Tri- 
decanol. Undecylalkohol durch Malonestersynthese in Tridecansaure iibergefulirt, 
dann wie oben. K p .16 140°. — Tridecylurethan, C28H 360 2N J, F. 144,0—144,5". — 
Tetradecylureihan, C27H380 2N J, F. 142,2—143°. — Pentadecylurethan, C28H 40O2N J, 
F. 141,3—141,5°. — Hexadecylurethan (Cetylurethan) vgl. vorst. Bef. — Heptadecanol, 
C17H30O. Stearinsaure m it Br u. rotem P  zu a-Bromstearinsaure bromiert, wie oben 
in a-Oxystearinsaure (F. 92°) iibergefiihrt, zu Margarinsaure oxydiert usw. F. 56°. —• 
Hepladecylurethan, C30H 44O2N J, Krystałle, F. 138,5°. — Octadecylurethan, C31H 460 2N J, 
haarformige Krystalie aus Aceton, F. 137,2—137,5°. (Scient. Papers Inst. piiysical. 
chem. Bes. 13. 270—75. 20/6. 1930. Komagome, Hon-go.) L indenbaum .

H. J. Backer und J. M. van der Zanden, Die Sulfomaleinsaure. Bei der Darst. 
von Disulfobernsteinsaure aus Acetylendicarbonsaure (C. 1928. II. 538) ist Sulfo- 
maleinsaure, H 0 2C■ C H : C(SO,H)• C02H (I), ais Zwischenprod. anzunehmen; sie ist 
aber ziemlich schwer zu isolieren. Zum Studium ihrer Eigg. wurde sie durch Einw. von 
S03 auf Maleinsaureanhydrid, Maleinsaure oder Fumarsaure dargestellt. Sie ist an- 
scheinend ident. m it der Sulfofumarsdure von H lL L  u. P a l m ER (Amer. Chem. Journal 10 
[1888]. 414). — Sulfomaleinsdure (I). Aus Fumarsaure oder Maleinsaure u. 3 Moll. 
S03 bei 60—70° oder aus Maleinsaureanhydrid u. 1,1 Mol. S03 bei yorsichtigem Er- 
warmen. Entsteht auoh aus K H S03 u. mit KOH neutralisierter Acetylendicarbonsaure, 
dio Trennung vom disulfobernsteinsauren K  ist indessen recht verwickelt. Durch Um- 
setzung von brommaleins!Vurem K  mit K 2S 03 erhalt m an  eine D isu lfon sau re. I entfarbt 
Bromwasser allmiihlich. KM n04 wirkt in der Kalte langsam ein, in sd. saurer Lsg. 
wird momentan C02 entwickelt. Konz. HC1 spaltet bei 100° S 0 2 ab. Bisulfit liefert 
Disulfobernsteinsaure. Eindampfen der Lsg. im Vakuum iiber H 2S 04 u. dann iiber 
P 20 5 liefert einen langsam erstarrenden Sirup. Potentiometr. Titration s. Original. 
Na-, K- u. Rb-Salze sind sil. Ba^CjHO-SJj 7 H 20 . Voluminos. Pb3(C4HO,S)? +  
5 H 20 . Gibt bei 135° 4 H 20  leieht, das letzte H ,0  schwer ab. KC4H 30-S +  H 20 . 
Krystałle. Zers. sich beim Erhitzen. Ca3(C4H 0 7S)2 +  12 H 20 . Amorph. Gibt bei 200°
9 r i20  ab. — Fumarsaure wird durch 1 Mol. S03 bei 50° glatt in Maleinsaureanhydrid 
(F. 51°) bzw. Maleinsaure (F. 130— 132°) iibergefiihrt. (Bec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 
735—44. 15/7. 1930. Groningen, Univ.) O s t e r t a g .

H. J. Backer, Die Chlormethicmsdure. Die bei der Sulfonierung von Chloressig- 
saure ais Nebenprod. auftretende Chlormethion-sdure, CHC1(S03H )2, u. ihre Salze werden 
rein dargestellt u. genau beschrieben. Krystallograph. Angaben yon P. T e r p s t r a . 
Losliehkeiten L  in g wasserfreie Substanz pro 100 g Lsg. bei 25°. — Chlormethicmsdure,
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CH30 6C1S2 +  2 H 20. Sclir hygroskop. Krystalle. F. 96—97°. L  =  76,4. Na2CHO0ClS2 
+  H 2O. KI eine Nadeln. L  =  56,0. K 2CH0„G1S,. Bei rascher Abkiihlung der h. Lsg. 
Monoklino Krystalle. Gelit boi Beriihrung mit W. bei 25° in das Dihydrat iiber. 
K 2CH0„C1S2 +  2 H 20. Bei langsamer Krystallisation trikline Tafcln. Verwittert 
an der Luft. L  =  25,4. Rb2CHO0ClS2. Monokline Krystalle. L  =  23,3. Cs.CHOjClS,. 
Kleino Krystalle. L  =  33,9. Ag2CH06ClS2 +  H 20. Auflerordentlich 11. Ti;CHO0ClS2. 
Kleino monokline Krystalle. F. gegen 300° (Zers.). L  =  21,3. CaCHO0ClS2 +  H 20. 
Kleine Rosetten. Wird erst oberlialb 200° wasserfrei. Sil. BaCHOeCIS2 +  41/,, H 20. 
Kann anscheinend aueh mit 4 H20  auftreten. Krystalle aus W. L  — 25,4. (Rec. Trav. 
chim. Pays-Bas 49. 729—34. 15/7. 1930. Groningen, Univ.) Os t e r t a g .

NilS Wigren, tlbcr [Mełhyliilhyloxarsyl]-essigsdure. (Vgl. C. 1930. II . 540.)
Die Darst. dieser Saure aus dem 1. e. beschriebenen Di-[methylathylarsyl]-oxyd ent
spricht der Bldg. von Trimethylarsinoxyd aus Kakodyloxyd, CH3J  u. NaOH u. ist wie 
folgt zu formulieren:

[ c Ą > As]J0  +  2C1’CH*-C0*N a+ 2 N a0 H  =  2C ^ H '> ^ f 'CH«'C° 2Na+ 2NaC1 +  H s0 -

Das 2-wcrtigo O-Atom laCt sieh leicht gegen S austauschen.
V o r s  u e h e .  [Methyl(ithyloxarsyl]-essigsaure, C5H u 0 3As. 1 Mol. Di-[methyl- 

athylarsyl]-oxyd m it 2 Moll. 10-n. NaÓH ilberschichten, unter Eiskiihlung 2 Moll. wss. 
Na-Chloracetatlsg. langsam einriihren, nach Ycrschwinden des Oxydgeruches m it konz. 
HC1 eben kongosauer machen, einengen, NaCl h. abfiltrieren, im H 2SO.,-Vakuum ver- 
dampfen, abpressen. Krystalle aus absol. A., F. 137° (Zers.), sil. in  W., A., CH3OH, 
sonst kaum 1. Ag-Salz, C6H I0O3AsAg, winzige Nadeln, sehr lichtempfindlieh. Br-ucin- 
salz, Nadeln aus A. — [Methylathylsulfarsyl]-es$igsdure, C5Hn 0 2SAs. Vorige in G’H3OH 
losen, berechnete Menge H2S einleiten, verdunsten lassen. Aus h. Chlf. +  CC14, dann 
wenig W. mkr. Tafeln, F. 82°, sil. in W., A„ Aceton, Chlf., wl. in A., CC14. Mit CuS04, 
AgN03, Pb-Acetat dunkelbrauno bis schwarzo Ndd. Brucinsalz, C28H3;0 6N2SAs -f 
C2HjOH, Nadeln aus absol. A. (Journ. prakt. Chem. [2] 126. 246—-49. Juni 1930. 
Upsala, Univ.) L i n d e n b a u m .

Winston Kennay Anslow und Harold King, Neutralsalzadditionsverbindungen 
von N-methylierten Glycinen; ihre Konstitulim und die Komstitulion ihrer Iłydrate. 
(Vgl. P f e i f f e r , Ztschr. physiol. Chem. 85 [1913]. 1; Ber. Dtsch. chem. Ges. 48 [1915]. 
1289.) N-Dimethylaminoessigsaure gab mit den Halogeniden von Ca, Sr, Ba, Li u. 
Na die komplette Reihe der Additionsverbb., aber nur eine Verb. m it K-Halogenid. 
Die Zus. dieser Verbb. wurde mit der der Additionsverbb. von Glykokoll, Sarkosin 
u. Betain vergliehen. Mit einer Ausnahme gehoren diese Verbb. einem von 4 T jrpen an: 
Das Salz ist mit 1, 2, 3 oder 4 Moll. Aminosaurc yerbunden. Die Additionsverbb. mit 
Sarkosin oder Glykokoll liaben z. B. die allgemcine Zus.: {[R1R 2N-CH2-C(OII): 0 ] t_4- 
M}X!_2 (M =  Metali, X =  Halogen). Uber die Zus. der Hydrate dieser Additions- 
verbb. macht Vf. folgende Angaben. Die Mehrzahl der Additionsyerbb. von z. B. 
Dimethylglycin u. Erdalkalihalogeniden bildet Hydrate u. ist durch Nebenyalenzen 
gebunden. Unter Annahme der Koordinationszalil 6 ergibt sieh z. B. fiir Dimethyl- 
glycin-CaCl2 - 4 I /20  die Formel I, wahrend Bis-dimethylglycin-BaJr lelrahydral der 
Formel II entspricht. Analog konnen dio Hydrate der Dimethylglycin-Alkalihalogenid- 
additionsyerbb. (mit Ausnahme der Verb. mit L iJ) auf der Basis der Koordinations- 
zahl 2 oder 4 fiir das Alkalimetall formuliort werden. Die Alkalihalogenid-Sarkosin- 
Additionsverbb. werden am einfachsten durch Annahme dor Koordinationszalil 8 
interpretiert. F ur die Betain-Additionsverb.: B5(CaJ2)2-1 1 II20  wird die Formel III 
angenommen, worin B die hydratisierte Form des Betains u. Ca die Koordinations- 
zahl 6 hat.

I  [NMea• CII2• C■ O■ Ca | (0H a)4]Cl, j j j  (H;j0);j : Ća-B-Ća ; (OH,)3 J ,

H L B B
II j[NMej* CH, • C(OH): OJjBa ; (OH,)4|J a

V e r  s u  c h e .  A d d i t i o n s y e r b b .  d e s  S a r k o s i n a  (C3H 70 2N): 
(C3/ / 70 2A7)3Cai?r2; Sarkosinhydrobromid wird m it iiberschussigem Ca(OH)2 gekocht, 
m it COo das iiberschiissige Ca abgeschiedon, filtriert u. eingeengt. Platten. — 
(C'3/ / 70 2iV)2• CaJ2■ 3 H20 , Bldg. analog. — (CJLp,_X)z -BaJ^-2 II„O- Nadeln. —
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C \II f i2N  • Sr Br z • 4 IJ.fi, Nadeln. — C3H ,02N  ■ SrJ2-4 H fi;  Nadoln. — (C J I f i2N)3- 
KCl-5 H f i , analog aus Sarkosinhydrochlorid u. NaOH; Platten. — N-Dimetliyl- 
aminoessigsaurehydrochlorid wurde hergestellt durch Zutropfen von wss. C1CHS • C02H 
zur 16,5°/0ig. Dimethylaminlsg. bei 0°, 4-std. Erhitzen auf 55° im Einschmelzrohr, 
Zusatz von Barytwasser, Einengen im Vakuum, Ausfallen des Ba m it ILSO,, usw.; 
F. 189—191°. Die freie Saure wurde aus dem Hydroclilorid m it Ag-Carbonat ab- 
geschieden; liygroskop. Tafeln; 1. in absol. CH3OH. F. 176 bis 178°. Chloroaurat, 
C4H0O2N • HAuClj■ H z0 ; ist dimorpb: die weniger stabile Form ist ein mikro- 
krystallin. gelbes Pulver u. verwandelt sich beim K ontakt mit seiner Lsg. in tief 
orangefarbene Rhomben. Hydrobrcnnid-, C4H 90 2N • HBr; hesagonale hygroskop. 
Platten; weniger 11. ais das Hydroclilorid; F. 158—160°. Hydrojodide: 1. C J I f i2N ■ I I J ; 
hexagonal; F. 149°. 2. (CiH f i2N )2• I I J ■ I l f i ; F . 157°; zers. sich bei langerem Erhitzen 
auf 120°.

A d d i t i o n s v e r b b .  d e r  N - D i m e t  h y 1 a m i n o e s s i g s ii u r e: C4/ /9- 
0 2N-CaCl2-4 H fi;  Prismen. — (CiH90 tN)2- CaBr2- 6 H fi;  Stabchen; verliert bei 120°
4 H20  u . noch V* H 20  bei 160". — C J I f i2N -C a J ^  Nadeln. — C J I f i2N-BaC!2-4 I l f i ; 
Nadeln. — C,tI I f i 2Ń  ■ BaBr2 ■ 4 II„O; Nadeln. — (C4/ / 90 2Ar)2 • BaJ2 ■ 4 II  f i ; Nadeln. — 
C J I f i2N  ■ SrCl2 ■ 4 H fi-, Nadeln. — C J Ifi^N - Sr Br 2-4 H fi-, Stabchen. — (C J I f i2N )2- 
SrJ2-3 H f i .  — C J l f i  2N -L iC l-2H .fi;  Tafeln. — C j i f i  2X -LiB r-H .fi, durch Ein
engen einer Lsg. von 1 Mol. Saure u. 2 Moll. LiBr. — (C J I f i2N )2■ LiBr, analog aus 
der Lsg. von 2 Moll. Saure u. 1 Mol. LiBr; hexagonale Tafeln. — C4/ /90 2i\r • TAJ■ 6 H fi ,  
aus den Komponenten (1:2);  Stabchen. — (C.tH f i2N )2■ NaCl-2 I I f i ; zers. sich bei 
120°. — (C J I f i2N)2N aB r■ l 1/« H fi ,  aus der Lsg. der Komponenten (1: 1); reg. Tafeln; 
zers. sich bei 130°. — CtH f i2N -N a B r-H fi  aus den Komponenten (1: 2); hexagonale 
Tafeln; zers. sich bei 120°. — CtH f i2N -N a J-3  H f i .  — C4/ / 90 2Ar■ K J ■ 1V2 Ilfi) ; reg. 
krystallin. Platten. — Die KC1- u. KBr-Additionsverb. konnte nicht erhalten werden.

B e t a i n - A d d i t i o n s v e r b b . :  (C ^H ^ fi^N ^C a JĄ ^ ll H f i ;  durch Ein
engen der Lsg. der Komponenten; Platten, opt. isotrop. — Die entspreehenden Verbb. 
mit CaCl2 u. CaBr2 wurden nicht erhalten. — C^H^O^N-BaJ2-4 H f i ,  analog aus den 
Komponenten (1 :1 ); Stabchen. — C&Hn 0 2N - SrClt -4 H fi;  Nadeln. — CsH n 0 2N- 
Sr Br „-5 H f i ;  Nadeln. — {C Jln 0 2N )2-SrJ2-4 H f i ;  Nadeln. — CrJIn 0 2N  ■ LiBr- 
21/ i I I f i ;  Nadeln. — {C JIn O„N)2 ■ Li.I ■ I l f i ;  Nadeln. — Beim Einengen "der aqui- 
molaren Mengen von LiCl u. Betain wurden kleine Mengen Krystalle erhalten, dereń 
Zus. nicht bestimmt worden ist. — CsIIn 0 2N ■ NaCl-11/? H f i  (aus der Lsg. der Kom
ponenten 2: 1 ); Nadeln.— (C5i?110 2Ar)2-iVoiJr-i1/s H fi ,  Ślattehen. — CrJIn 0 2N -N a J■ 
3 H fi;  reg. krystallis. Platten. — C J IX f i 2N ■ N I lrI ■ 2 H fi ,  Stabchen. — Mit NH 4C1, 
NH4Br u. KC1 wurden keine Betain-Additionsverbb. erhalten. (Biochemical Journ. 22. 
1253—66. 1928. Hampstead, Med. Forschungsinst.) S c h S n fe ld .

Wallace Windus und C. S. Marvel, Eine Synthese des Methionins. Methionin 
oder y-[Methylmercapto]-a.-amino-n-buttersiiure (V) wurde von MuELLER (C. 1923.
III . 298) entdeckt u. von B a r g e r  u. C oyne (C. 1929. I. 1212) synthetisiert, aber 
diese Synthese lieferte mit schwer zuganglichen Materialien schleclite Ausbeuten. Vff. 
beschreiben eine bessere Synthese, welche durch folgendes Schema wiedergegeben wird: 

CH3SNa +  Cl-CH2-CH2-OH — > CH3S-CH2-CH2-OH (I) — •y  
CH,S-CH„-CH2C1 (II) — y  CH3S-CH2-CH2-CH(C02C2H 5)2 (III) — >

CH,S • CH„ ■ CH2 • CH(C02H)2 (IV) — >- CH:1S ■ CH2 ■ CH„ ■ CBr(C02H)„ — y  
CH3S-CH2-CH2-C(NH2)(C02H)2 — y  CH3S-CH2-CH2-CH(ŃH2)-C02H (V).

V e r s u c h e .  (!-[Melhijlmercapto]-athylalkohol (I). Darst. nach K i r n e r  (C. 1 9 2 8 .
II. 1996) yerbessert. Nach A r n d t  (C. 1 9 2 2 . I. 191) dargestelltes CH,SH in C2H5ONa- 
Lsg. absorbiert, in die sd. Lsg. Athylenchlorhydrin getropft, iiber Nacht gekocht, A. 
abdest., zentrifugiert. Kp .15 58-—68°. — f3-[Methylmercapto]-athylchlorid (U). Aus I 
nach K i r n e r .  — [fl-(Methylmercaptó)-athyl]-malonsaurediathylester, C10H 18O4S (III). 
Durch Eintropfen von II in eine alkoh. Lsg. von Na-Malonester u. Kochen ubcr Nacht. 
Kp .30 166—167°, K p .745 275—280°, D .2°4 1,081, nD2° =  1,4675, MD =  60,57 (ber. 59,67).
— Freie Saure (IV). III in sd. alkoh. KOH getropft, 3 Stdn. gekocht, W. zugegeben, 
A. abdest., bei 0° m it HC1 angesauert, ausgeathert, Prod. iiber P 20 5 getrocknet. K ry
stallo aus h | Chlf. +  PAe., F. 92—93°, bei ea. 128° C02-Entw. — Methionin, C5Hu O;NS 
(V). IV in absol. A. bromiert, Lsg. sofort in eisgelriihltes wss. NH4OH (10-fache be- 
rechnete Menge) gegossen, kraftig geschiittelt, nach Stehen iiber Nacht wss. Schicht 
im Vakuum stark eingeengt, m it HBr neutralisiert, zur Trockne verdampft. Ruck- 
stand ca. 3 Stdn. auf 140“ erliitzt, in W. aufgenommen, F iltrat m it Pyridin u. h. A .
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yersetzt. Krystalłe aus W. +  A., F. 272°. Pilcrolonat, F. 179—180°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 2575—78. Juni 1930. Urbana [Illin.], Uniy.) L i n b e n b a u m .

Harold Hibbert und H. J. Rowley, Untersuchungen iiber Lignin und verwandte 
Verbindungen. I. Eine neue Methode zur Isolierung des Fichlciiholzlignins. (Vgl. Paper 
Pulp Magazine Canada [1928]. Intern. Nr., 126.) Dureh 6—8-std. Erhitzen des vorher 
m it einem Gemisch yon gleiehen VolI. Bzl. u. 95%ig. A. u. m it W. extrahierten Holz- 
mehls m it dem 10-fachen Gewicht Athylenglykol u. 0,2°/o J  (auf das Gewicht des Holz- 
mehls bezogen) bei 110° gcht ca. 40% des Holzes in Lsg.; beim EingieCen des filtrierten 
Rk.-Gemisches in  das 10-facho Vol. dest. W. unter lebhaftem Riihren fallt das Lignin 
ais leichter, braungelber, kolloider Nd. aus, der dureh wiederholtes Abhebern der tiber- 
stehenden FI. unter Ersatz dureh frisches W. gewaschen wurde. S ta tt Glykol konnen 
auch Glycerin, Chlorhydrine u. Osysauren benutzt werden. Das rohe, feuclite Lignin 
(„QlykoUignin“) m it ca. 90% W. ist 11. in 90%ig. A., Aceton, l% ig. NaOH-Lsg. bei 
Zimmertemp., nur sehr wl. in Na,C03-Lsgg. Abtrennung der in Na2C03-Lsgg. 1. Anteile 
dureh Einleiten yon C02 in die Lsg. in 1%'g- wss- NaOH bis zu ph =  8,8—8,9, Um- 
riihren, auf 50—60° erwarmen, den abfiltrierten Nd. erst m it 0,5%ig. NaOH, dann 
mit h. W. waschen u. das Verf. wiederholen; Trocknen iiber P 20 6 im Vakuum bei 
60° unter LiehtabschluC; Ausbeute 95% des rohen Lignins. Beim Ansiluem der Na2C03- 
Lsgg. u. -Waschwasser m it H3P 0 4 fallt die in Na2C03 1. Ligninfraktion ais kolloider 
Nd. aus, der getrocknet viel dunkler ist ais die Hauptmenge. Das vom W. befreito 
Lignin dunkelt im Licht. Das gereinigte, trockne Lignin ist ein braungelbes Pulyer,
I. in 95%ig. A., wenigerin absol. A., 1. in 60%ig. " 'R S . Aceton bei Zimmertemp., in 90%ig- 
Essigsaure u. k. l% ig. Alkali unter Abnahme der Alkaliloslichkeit bei Zunahmo der 
Konz. iiber 5%. swl. in h. Bisulfatlsgg. (allmahliche Lsg. bei 6—7tagigem Erhitzen 
unter Druck); pentosanfrei. Ausbeute bei der 1. Extraktion 11,15% des Trockengewichts 
des extrahierten Holzmehles, entsprechend 39% des Gesamtlignins; nach der 4. Ex- 
traktion sehr klein. Zus. des bei der 1. Extraktion erhaltenen Glykollignins: Haupt- 
fraktion, gereinigt: 64,65% C, 6,14% H> 29,21% O, 18,79°/o (OCH3), dureh H3P 0 4 
gefallte Fraktion: 61,68% C, 5,17% H, 33,15% O, 13,52% (OCH3). — Methylierung 
m it 45%ig. KOH u. Dimethylsulfat mit Methylrot ais Indicator ergab methylierte 
Ligninę mit einem Methoxylgeh. yon 26—27%, bei wiederholter Methylierung geht 
der Methoxylgeh. dureh ein Maximum u. fallt dann etwas auf einen anscheinend kon- 
stanten Wert. — Nitrierung des Glykollignins: 2,165 g des 2-mal methyliertengereinigten 
Glykollignins (25,9% CH30) wurden mit einem Gemisch yon 2,9 ccm rauchender 
H N 03 u . 9 ccm Essigsaureanhydrid 3 Stdn. bei 0° behandelt, aus der Lsg. das nitrierte 
Prod. dureh EingieCen in Eiswasser ais orangeroter Korper abgeschieden. Ausbeute 
130%, nach A.-Extraktion 116%. C 43,15%, H  3,45°/0, N 10,65%t (0CH3) 14,1%;
II. in Athylacetat, A., Aceton, Methylalkohol-n.-Butylalkohol, teilweise 1. in Nitro-
bzl., wl. in Eg., Di- u. Perchlorathylen, unl. in Bzl. u. PAe. (Kp. 35—50°). — Chlo- 
rierung des Glykollignins dureh Einleiten yon Cl2 bei 0° in die Lsg. von 4,83 g ge- 
reinigtem Glykollignin in Athylenglykol u. EingieCen in das 10-fache Vol. Eiswasser; 
heli goldgelber Nd. Ausbeute 138%, 11. in 60%>g- Aceton u. in W., teilweise 1. in reinem 
Aceton; C 45,11%, H 4,14%, Cl 20,77%. (OCH3) 12,22%. (Canadian Journ. Res. 2. 
357—63. Juni 1930. Montreal [Canada], Mc Gili Univ.) K r u g e r .

Harold Hibbert und Lśo Marion, Untersuchungen uber Lignin und rencandle 
Verbindungen. II. Glykollignin und Glykoldtherlignin. (I. vgl. H i b b e r t  u. RoW LEY, 
yorst. Ref.). Mit Bzl.-A. u. hemach mit W. extrahiertes Fichtenholzmehl wurde mit 
dem 10-fachen Gewieht Athylenglykol, das 0,05% HC1 enthielt, 6 Stdn. bei 100—103° 
erhitzt, h. filtriert, mit etwa dem gleiehen Gewicht w. Glykol u. hemach m it dem- 
selben Vol. 95%ig. A. gewaschen, der vom Holz zuriickgehaltene A. bei 50° abgedunstet 
u. der Ruckstand 10 Stdn. m it W. im Soxleth extrałuert, wobei der dureh die HC1- 
Glykolertraktion 1. gewordene, hauptsachlich aus Kohlehydraten bestehende Anteil 
des Holzes entfem t wird. Gesamt-Gewichtsyerlust des Holzes bei der 1. HCl-Glykol- 
u. ansehliefienden W.-Extraktion ca. 27%; eine 2. Extraktion entfem t 9,5% (auf das 
Ausgangsgewicht berechnet). EingieCen des Glykolextraktes in das 10-faehe Vol. 
k. W., Einruhren des mit W. dureh Dekantieren gewaschenen flockigen Glykolligninnd. 
in 10%ig. Na2C03-Lsg., die ca. 0,05—0,1% lost, den gewaschenen Ruckstand in 
l% ig. NaOH losen, das dureh Ansauem m it verd. H 2S04 wieder gefallte u. gewaschene 
Lignin in 95%ig. A. losen u. die filtrierte Lsg. 20 Min. am RuckfluCkuhler m it einer 
kleinen Menge eines frisch hergestellten Zn-Cu-Paares kochen; beim EingieCen des 
F iltrats in W., das zur Befórderung der Koagulation eine Spur Essigsaure enthalt,

XH. 2. 126
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wird das Glykollignin ais hollgcfiirbtes Prod. gewonnen, nach dem Trocknon iiber 
P.,05 im Vakuum graues, amorphcs Pulvcr, das bei 176° dunkelt, sich aber bis 250° 
nicht sichtbar weiter verandert, 1. in w. Glykol, 90°/oig. A., Phenol, Dimethylpropylen- 
glykol, wss. Aceton, Methylcyanid, w. Acetophenon, Monochloressigsaure; swl. in Eg., 
Campher u. Pyridin; unl. in Bzl., A., W., Chlf. u. a. Zus.: C 60,83—61,51%, H  6,13 bis 
6,17%, (CH30) 18,24—18,56%, (CH3CO) (ais Essigsiiuro) 3,75%- Pentosanfrei. 
Gewichtsverlust bei der Hydrolyse durch 100-std. Erhitzen der Suspension von 5 g 
Glykollignin in 100 ccm 5%ig. H 2S0j im Dampfbad am RiickfluBkiihler 13,6%, das 
hydrolysierte Prod. ist ein braunes amorphes Pulver, unl. in NaOH- u. Na2C03-Lsgg. 
u. allen untersuchten organ. Losungsmm. C 63,22—63,33%, H  5,74—5,77%, (CH30) 
16,21—16,60%. Die Hydrolysefl. enthielt 0,7% Formaldehyd u. eine andere, nicht 
identifizierte rcduzierte Substanz; Behandlung m it p-Nitrophenylhydrazin lieferte 
nur eine kleine Menge eines unter 261° nicht schinelzbaren Kórpers (N 17,64°/0, CH30- 
frei). Gewichtsverlust bei der Hydrolyse nach K l a s o n  mit 72°/0ig. H 2SO, 15,5—16,8%. 
Durch Methylierung des Glykollignins Anstieg des (CH30)-Geh. auf 26—27°/0; das durch 
Kochen der alkoh. Lsg. m it etwas frisch hergestelltem Cu-Zn-Paar entfarbte methyliertc 
Prod. ist nach dem Trocknen ein graues, amorphes Pulver, 1. in A. u. Aceton, unl. in 
A., Chlf., Bzl., NaOH- u. Na2C03-Lsgg. Nach der Hydrolyse mit 5%ig. H 2SO,, Gewichts- 
yerlust 25,8%; Riickstand braunes Pulver, unl. in AlkaHen u. organ. Losungsmm., 
(CH30) 22,37—22,83%. — Glykolatherlignin: E straktion des Holzmehles m it Glykol- 
monomelhylather m it 0,1% HC1, Aufarbeitung wie oben. Hellbraune, amorphe Sub
stanz, 1. in NaOH-Lsgg., A., Chlf., Glykolmonomethylather; unl. in Bzl., A. u. Na2C03- 
Łsgg. C 64.36—64,39, H  6,45—6,53, (CH30) 21,39—21,45%. Der hóhere (CH30)- 
Geh. gegeniiber dem durch GIykolcxtraktion gewonnenen Prod. weist darauf hin, 
daB Glykol- u. Glykolatherlignin Kondensationsprodd. des Lignins m it Glykol bzw. 
seinem Ather sind. Vielleicht ist das Lignin im ursprunglichen Holz an eine oder mehrere 
andere Holzkomponenten (Cellulose, Pentosane, Hexosane oder andere Kohlenhydrate) 
gebunden, die durch Glykol oder Glykolather verdrangt werden, hierfiir spricht auch, 
daB bei der Glykolbehandlung Lignin u. Cellulose m it ahnlicher Geschwindigkeit 
aus dem Holz entfernt werden. CH30-Geh. des m it 5%ig. H 2SOlt hydrolysierten 
Glykolatherlignins wie bei Glykollignin; das mehrfaeh methylierte Glykolatherlignin 
ist ein hellbraunes, amorphes Pulver, 1. in feuchtem Aceton u. A., unl. in  Bzl., Chlf. 
u. A., (CH30) 27,45%, C 64,42—64,62%, H  6,49—6,93%. Keine Bldg. von Osalsaure 
bei der Oxydation von Glykollignin m it alkal. KM n04-Lsg. Bei der Oxydation von 
methyliertem Glykollignin m it KMnO., in Acetonlsg. saures Oxydationsprod. Oxydation 
m it Cr03 in Eg. lieferte keine Ergebnisse von W ert. Bei Oxydation in wss. Suspension 
durch KMn0.,-H2S04 geht Glykollignin in Lsg., aus der p-Bromphenylhydrazin einen 
weiBen amorphen Korper fallt, F. 201° (Zers.), wahrscheinlich Glyoxal-p-Brom- 
phenylhydrazon, ident. m it dem p-Bromphenylhydrazinderiv. des Oxydationsprod. 
von Glykol m it KMn04-H2S 04. (Canadian Journ. Res. 2. 364—75. Juni 1930. Montreal 
[Canada], Mc Gili U niv.)" K r u g e r .

Peter Klason, Beitrage zur Konstitution des Lignins. X II. Mitt. tlber die. guanti- 
tative Zusammensetzung des Lignins in  verschiedenen Pflanzen. (XI. vgl. C. 1 9 3 0 .
II . 39.) Gut durchgefiihrte techn. Sulfitkochungen zeigten, daB die Ablauge das 
Naphthylaminsalz 3 C10H 10O3-H 2SO3-C10H 9N—H20  gibt, daB in der Mutterlauge aber 
gleichzeitig in  kleinen Mengen Sulfonsauren m it hoherem S-Geh. vorhanden sind; 
das Holz yerschiedener Nadel/tófeer wurde dabei im Dampfschrank ca. 2 Tage mit 
fast gesatt. wss. S02 gekocht u. aus den Laugen die /S-Naphthylaminsalze hergestellt, 
die alle dieselbenphysikal. Eigg. besaBen. Mittelwerte: C 63,36°/0; H  5,24%; O 24,60%; 
S 4,75%; N 2,05%. Vf. nimm t an, daB Pentosen teilweise durch den in  den Blattern 
synthet. gebildeten Formaldehyd methyliert werden, Coniferylalkohol nach der Formel: 
C5H10O5 +  C5H90 5-CH3 =  C10H 12O3 +  C02 +  5 H20  entsteht u. die Ligjiinbldg. somit 
einen AtmungsprozeB des Holzes darstellt. Die RingschlieBung kann durch die Formeln
I—III wiedergegeben werden; dio aliphat. Propylenglykolgruppe wird durch Autoxy- 
dation in  die entsprechende Aldehydgruppe iibergefulirt u. das Ganze dann durch Auto- 
polymerisation in Lignin. Aus verschiedenen gewohnlichen Laubholzern in  der gleichen 
Weise t o  bei den Nadelholzern hergestellte Lignosulfonsauren gaben Naphthyl- 
aminsalze der Zus. 3 (C10H 10O3 +  O)-H»SOs-Ci0H9N—H»0; gefundene Mittelwerte: 
C 61,18%; H 5,15%; O 27,61%; S 4,25%; N 1,81%. Bei Annahme der Protocatechu- 
saure ais Typus fiir das Nadelholzlignin wird die Gallussaure zum Typus fiir das Buchen- 
holzlignin u. wahrscheinlich auch fiir die Mehrzahl der pflanzlichen Ligninę iiberhaupt.
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HO • CH • CHO CH(OH) • CH(OH) ■ CH(OH) • CH, • OH 
I  H O -H C / ^  CHO

HO • H b------- CH„ • OCH3
HO • HC • CHO CH( OH) • CH(OH) • CH(OH) • CHa OH 

H O -H C / I I  \ C H  H C = = C  • CH2 • CH(OHj-CH2OII
HOHC— — CO • CHg HC<^ I I I  ^>CH

IIO-C------------C-OCH,
Auoh in don monokofcylen Pflanzen scheint dasselbo Lignin vorzukommcn; gcfundeno 
Mittelwerte fiir dieNaphtliylaminsalze (Weizen-, Roggen-, Gerstc-, Hafer-<S7roA, Scirpus, 
Bambus): 60,96% C; 5,15% H; 27,16% O; 4,56% S; 2,01% N. Das Coniferon-Lignin 
kann ais polymero Form des Guajacolpropylenglykolaldehyds angosehon werden; 
mindestens ein groBer Teil der ubrigen lioheren Pflanzen enthiilt dagegen ein ais poly- 
mere Form eines Oxyguajacolpropylenglykolaldehyds aufzufassondes Lignin, dessen 
Synthese in den Pflanzen prinzipicll nicht von der Bldg. des Coniferen-Lignins getrennt 
zu sein scheint. Die 1. Rk. bei der Formaldehydumwandlung verliefe hierbei nach:
2 CH20  +  II»0 =  HO-CHO -+• CH3-OH; beim Eingreifen der entstandenen Amcisen- 
siiure in  die Rk. beim ZusammenschluB von Pentose u. Methylpentose kann sie unter 
Red. zu Formaldehyd oxydierend wirken gemaB:

C5H 10O5 +  C5H 90 5-CH3 +  HO-CHO =  C10H12O4 +  CH20  +  C02 +  5 H 20. 
(Ber. Dtseh. chem. Ges. 63. 1548—51. Jun i 1930.) K r u g e r .

H . Dohse, Uber die Grófle der in Kupferamminlosung gelósłen Cellulosemolekel. 
Bei der Auflosung von Celluloso in Kupferamminlsg. (bei Ggw. von geniigend Cu u. 
Ammonsalz) bildet sich der Komplex: [C6H ,0 6Cu]m[Cu(NH3)4]n, in dem sich die 
Zahlen m u. n wie 2: 1 verhalten. Ober die absol. GrdCo yon m u. n herrscht Meinungs- 
verschiedenheit, da HESS (vgl. Die Chemie der Cellulose 1 9 2 8 . 300) im Gegensatz zu 
den meisten anderen Celluloseforschern annimmt, daB Cellulose in Kupferammin in 
isolierte Glucosereste gespalten ist. Vf. versucht, diese Frage zu entscheiden durch 
Messung der Anderung des osmot. Druckes beim Hineinbringen von Kohlehydraten 
in Kupferamminlsg.; er verwendet bei seinen Verss. nicht die Kupferammoniak- 
komplexverb., sondern das Diat]iyle‘ndiaminocuprihydroxyd, weil dieser Komplex 
viel stabiler ist. Um die Cellulose restlos in Lsg. zu bringen u. zu ycrkupfern, wurde 
die doppelte Menge Komplexsalz angewendet, die thcoret. zur Absattigung notig ist, 
so daB die Bruttogleichung der Rk. fiir eine Cellulosefaser aus 2 mol. Glucoseresten 
lautet:

(C6H 10O5)2m +  2 m[Cu en2][OH]2 +  2 mCu(OH)2 —  
wird nach H e s s

m [C6H 70 5Cu]2 [Cu en2] +  m[Cu en2][OHJ2 +  3 m H 20 , 
nach der anderen Auffassung

[(C6H ,0 5Cu)2m][Cu en2]m +  [Cu en2][OH]2 +  3 m H 20.
In  diesen Formeln sind die osmot. wirksamen lonen durch eckige Klammern an- 
gedeutet; die Zahl der urspriinglich in der Komplexsalzlsg. vorhandencn lonen, 6 m, 
wird beim Hineinbringen von Cellulose nach H ESS nicht geandert, wahrcnd sie nach 
der anderen Auffassung auf 4 m (genau 4 m +  1) hinuntergeht. Die Verss. des Vf. 
zeigen, daB beim Losen von Cellulose in der Komplexsalzlsg. der Gefrierpunkt steigt, 
dies spricht schon quantitativ gegen die Annahme von H e s s . Das Verhaltnis der Ge- 
frierpunkte (6 : 3,6) stimmt m it dem nach der anderen Auffassung thcoret. erwarteten 
Verlialtnis (6 :4) innerhalb der Fehlergrenzen der Methode quantitativ uberein; dieso 
Tatsaehe ist eine weitere Stutze fiir die Annahme langer Glucoseketten in der Kupfer
amminlsg. (Ztscht. physikal. Chem. Abt. A 1 4 9 . 279—83. Aug. 1930.) W r e s c h .

Willi. Beckers, Neuere Ergebnisse auf dem Oebiełe der Bhmsaureforscliung. Kurze 
Obersicht.' (Pharmaz. Presse 1930. 86—87. Juni 1930.) S c h o n f e l d .

Kurt Bodendorf, Zur Kenntnis der Dithiocarbaminsauren. Vf. k lart die Konst. 
der au3 N-methyldithiocarbaminsaurem Methylamin (I) (erhalten durch Kondensation

/ S h , n h , c h 3 c  Z I h . n h , c h 3 J f f Ł
CHS I  \ n . c h 3 c = s  i i i  s = c <  i

\ n i - i . c h 3 (1! 0 R 3 \ n h - c h 3 n - ć h  i y

12S*
c h 3 r
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von CSo mit Methylamin, Krystalłe aus A. +  A., F. 110— 113° [Zers.]) dureh Aeetylieren 
bzw. Benzoylieren entstehenden Verbb. auf. Aus ihrem Verh. bei der Einw. von Methyl
amin u. Piperidin, die nicht zu N-acylierten Salzen gemaC Formel II, sondern zu I  bzw. 
dem entsprechendcn Piperidinsalz C\HUN'2S2 iuhrt, sclilieBt Vf., daB bei der oben er- 
wahnten Kondensation N-Metliyl-S-acetyldithiocarbaminsaure, C J 1 /)N S 2 (III, R  =  
CH3), Krystalłe aus Bzl., E. 69° (Zers.), u. N-Methyl-S-bemzoylditliiocarbaminsaure, 
CgII0ONSt (III, R  =  C5H 5), Krystalłe aus Bzl., F. 91°, entstehen. Beide Verbb. bilden 
m it Anilin Verb. I zuruek; ein Anilinsalz entsteht nicht, da Anilin zu schwach bas. ist. 
Die Benzoylverb. gibt bei therm. Zers. N-Methylbenzamid (F. 80—81°) gemaB nach- 
stehender Gleichung:

CH3-NH-CS-S-CO-C6H5 — CH3• N : C: S +  C6H5-CO-SH— y  
C0H5-CO-NH-CH3 +  CS2.

Mit I erlialt Vf. dureh Umsetzung mit Aldehyden u. Ketonen nachstehende Verbb.:
2,4-Dimetkyl-2-methylencarbolhialdin, CrJl1QN 23  (IV, R  =  H), aus I mit H 2CO, F. 106 
bis 107°. — 2,4-Dimethyl-3-phenyl-2-benzylidęncarbothialdin, GVH1SN 282~ (IV, R  =  
C„H5), aus I mit Benzaldehyd, Nadeln, F. 159—160°. — Benzoylacelojimethylimid, 
0 n /Ż130iV, aus I  mit Benzoylaceton, gelbe Nadeln, F. 74°. — Benzoylaminomelhyl-N- 
melhyldithiourelhan, G1()Hi2ON2S2, aus I mit N-Methylolbenzamid u. HC1, Nadeln, 
F. 121—122°. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 6 . 233—40. Mai 1930. Berlin, Uniy.) R orig .

J. Bougault und J. Leboucq, tlber ein nzv.es Darslellu7igsverfahren fiir Allophan- 
sdureesłer und -amide. Wirkung der Wdrme auf diese Verbindungen. Kurzes Ref. nach 
Compt. rend. Acad. Sciences ygl. C. 1 9 2 9 . II. 723. Nachzutragen ist: Die Allophan- 
siiureesłer werden m it guten Ausbeuten erhalten, wenn man Allophansaurechlorid im 
Morser m it absol. trockenem Bzl. verreibt, langsam eine benzol. l ig .  des betreffenden 
Alkohols oder Phenols zugibt, einige Stdn. stehen laBt, Nd. absaugt, m it W. behandelt 
u. trocknet. Reinigung der Alkylester aus W. u. A., der Arylester nur aus A. Die 
Ester sind in k. Alkalien 1. — Darst. der Allophansdureamide analog. Dieselben kry- 
stallisieren in Nadeln, sind 1. in verd. Laugen, unl. in k. W. u. verd. Sauren, entwickeln 
mit NaOBr nicht quantitativ N u. geben keine Biuretrk. — Die Wrkg. der Warme 
auf die Allophansaurealkylester ist bekanntlich verschieden, indem die einen in Alko
hole u. Cyanursaure, die anderen in Olefine, Harnstoff u. C02 zerfallen. Die Aryl
ester zers. sich schnell zu Phenolen u. Cyanursaure. Die Amide, welche sich von prim. 
Aminen ableiten, zerfallen in 2 Phasen:

3NH„-CO-NH-CO-NH-R =  3 N H 2-CO-NH-R +  C3H 30 3N3,
3 NH2-CO-NH-R +  3 N H 2- CONH- CO- NH- R =  3 R N H - C O - N H - R  +  3N H 3 +

2 C3H30 3N3.
Die Amide, welche sich yon sek. Aminen ableiten, zerfallen in Aminę u. Cyanursaure.

V e r s u c h e .  Alle FF. wurden auf dem bloc bestimmt. — Allophansaureathyl- 
esler, Krystallchen, F. 195°. — Benzylester, Krystalłe, F. 191,5°. — Phenathylester, 
Krystalłe, F. 197°. — Phenylesler, C8H 80 3N2, seidige, fettige Nadeln, F. 194°. — Gua- 
jacylester, CgHjoO^N.,, seidige Nadeln, F. 200°. — Guathylester, C10H 12O4N2, seidige 
Nadeln, F. 212°. — Allophansaureamid (Biuret), F. 192°. Bei 195—205° (10 Min.): 
Cyanursaure (auch in den folgenden Fallen), Harnstoff u. Ammelid. — Isoamylamid, 
C7H ]50 2N3, F. 118°. Bei 130° (5 Min.): Isoamylharnstoff. — Benzylamid, C9H n 0 2N3, 
F. 183°. Bei 190° (5 Min.): Benzylharnstoff. — Anilid, CeH 90 2N3, F. 168°. Bei 200° 
(5 Min.): Phenylhamstoff. Bei 220° (30 Min.): Diphenylharnstoff. — p-CJiloranilid, 
CgH80 2N3Cl, F. 212°. Bei 250° (30 Min.): Di-[p-chlorphenyl]-hamstoff. — o-Toluidid, 
C9Hn 0 2Ń3, F. 180°. Bei 230° (30 Min.): Di-o-tolylhamstoff. — m-Toluidid, C9H u 0 2N3, 
F. 165°. Bei 220° (30 Min.): Di-m-tolylhamstoff. — p-Toluidid, C9H u 0 2N3, F . 215°. 
Bei 225° (5 Min.): p-Tolylhamstoff. Bei 240° (30 Min.): Di-p-tolylharnstoff. — a -Naph- 
ihylamid, F. 259°. Bei 265° (15 Min.): a-Naphthylharnstoff. — fJ-Naphthylamid, 
C ^ A N j ,  F. 230°. Bei 240° (15 Min.): /S-Naphthylharnstoff. — Cyclohexylamid, 
CgHjjOoNj, F. 195°. Bei 200° (5 Min.): Cyclohexylhamstoff. — Methylanilid-, C9H u 0 2N3,
F. 168°. Bei 210° (30 Min.): Methylanilin. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 7 . 594—605.
— Journ. Pharmac. Chim. [8] 1 2 . 5—20. Juni 1930. Paris, Fac. de Pharm.) Lb.

K. V. Auwers und W. Susemihl, Zur Spektrochemie słickstoffhaltiger Ver- 
bindun-gen. H I. In  Fortsetżung yon C. 1 9 2 6 . II. 2305 werden Mol.-Refrr. im sichtbaren 
Licht untersucht. — S u b s t i t u t i o n s p r o d d .  d e s  D i m e t h y l a n i l i n s :  
AuBer Dimethylanilin werden o-, m- u. p- Mełhyldimethylanilin, 2,5 -Dimethyl- 
dimethylanilin, o-Methoxydimelhylanilin, o• u. p-Chlordimethylanilin, 2,5-Dichlordi-
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melhylanilin, m- u. p-Bromdimethylanilin, o-, m- u. •p-Aminod.imethylanilin untersucht 
fiir die Messung von Substitutionsprodd. ołine akt. Konjugation. Die o-Verbb. 
haben niedrigere Mol.-Refrr. u. -Dispersionen ais die Ortsisomeren, in Bestatigung 
friiłierer Beobachtungen; Eignung der opt. Messung zur Strukturbest. Dagegen ergibt 
die Unters. von D eriw . des Anilins m it akt. Konjugation o - A m inobenzo&sauremethyl- 
esłer, o-Methylaminóbenzoesauremethylester, o-Benzylaminobenzoesauremethylester, o- u. 
m-Ditnelhylaminobenzoesauremethylester, p-Dimelhylamind>enzoesaureathylester, o-Ammo- 
acetophenon u. p-Dimelhylaminóbenzaldehyd, daB o- u. m-Verbb. sieli ahnlich yerhalten, 
daB dagegen die p-Verbb. auf Grand ihrer doppelt so groBen Esaltation erkannt werden 
konnen. Die genannten u. friiher untersuchten Substanzen, auBerdem o-Oxybenzaldehyd,
o- u. p-Melhoxybenzałdehyd, o-Methylamindbenzaldehyd u. p-Dimelhylaminobenzaldehyd 
werden in ihren opt. Daten in bezug auf Phenol- bzw. Anilinderiw. geordnet. Es wird 
fiir Hydroxyl in o-Stellung eine Erhohung der Exaltation auf das Doppelte des Wertes 
des Benzaldehyds, fiir Amin in o-Stellung eine solehe aufs Vierfache gefunden.

P y r i d i n d e r i v a t e :  Es wurden neu untersucht: Picolinsaureathylesier,
Nicotinsaureathylester, Chinolinsaurediathykster, Stilbazol, a-Aminopyridin, a.-Methyl- 
aminopyridin, a.-Dimetliyląminopyridin. Die starkę Depression im Pyridin wird durch 
E in tritt von Substituenten gemildert, yon solchen, die akt. Konjugation im Mol. 
schaffen, in Esaltation yerwandelt. Die Messung der Refraktion des N-Methyl- 
a-pyridonimids ergibt eine Bestatigung der Strukturformel.

H y d r i e r t e  C h i n o l i n ę :  Es werden die Werte yon YAMAGUCHI (C. 1926.
II. 2722) m it friiheren des Vfs. verglichen u. zum Teil berichtigt. Eine Diskrepanz 
bleibt fiir Tetrahydrochinaldin. Neuberechnet werden die Esaltationen des: 2-Methyl-,
8-Methyl-, 2,4-Dimethyl-, 2,8-Dimethyl-, 2,4,6-Trimethyl-, 2,4,7-Trimethyl-, 2,4,8-Tri- 
methyl-Bz-telraliydrochinolin, sowie fiir 2,4,6-, 2,4,7-, 2,4,8-Trimethyldekahydrochinolin.

I n d o l e ,  Daa Indol u. seine Monomethylderiw.: 2-, 3-, 5-, 7-Methylindol werden 
refraktometr, gemessen. Die Brechung u. die Dichte steigen mit der Naherung der 
Methyl- an die Iminogruppe, die Exaltation ist gleich fiir Substitution im Benzol oder 
Pyrrolring. Messung im geschm. Zustand bei 80°. Der Vergleich von Pyrrol m it Indol 
ergibt ein analoges Verh. n ie  friiher fiir Inden, Cumaron u. Thionaphthen gefunden.

Neue Verb.: p-Dimethylaminobenzoesaureathylester, CjjH,30 2N. Durch Einleiten 
von HC1 in sd. Lsg. der reinen Saure in abs. Alkohol. Vakuumdest.: 14 mm bei 
190—191°. Umkrystallisation aus verd. Alkohol; rein weiB. F. 65°, 11. in A. u. A. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 148. 125—47. Juni 1930. Marburg, Chem. Inst. d. 
U n iy .)  B e u t l e r .

Joseph Kenyon und Henry Phillips, Die optische Insłabilitał von łercomlenten 
Carboniumkalionen. Die Umwandlung von l-Phenylmethykarbinyl-d,l-p-tolmlsulfinat 
in optisch inaklives p-Tolyl-cc-phenyldthylsulfon. Der Austausch yon an asymm. C-Atome 
gebundenen Atomen oder Atomgruppen yerlauft in den meisten Fallen unter W a l d e n - 
scher Umkehrung oder Racemisierung. Austauschrkk. ohne Konfigurationswechsel 
finden sich unter den Rkk. von Verbb., die CcH5 am asymm. C-Atom oder C02H-Gruppen 
enthalten. Zur Erklarung dieser Rkk. wurde bisher yerschiedentlich angenommen, 
daB die intermediar auftretenden „tercovalenten“ Carboniumkationen geniigende 
Stabilitat besitzen, um ihre Konfiguration beizubebalten. Der nunmehr beschriebene 
spontane Ubergang yon 1-C8H 5 • CH(CH3) • O ■ SO • C6H.j • CH3 (I) in d,l-C6H 5 ■ CH(CH3) ■ 
S02-C6H 4-CH3 (n )  ist dem Austausch yon Anionen am asymm. C-Atom yollig analog; 
das opt.-akt. CeH 5-CH(CH3)-Kation wandert von dem O-Atom, das negatiy geladen 
zuruckbleibt, zu den freien Valenzelektronen des S-Atoms. Der Befund, daB das so 
entstehende Sulfon opt.-inakt. ist, stutzt die Ansicht der Vff. (vgl. C. 1930. II. 388), 
daB ein Carboniumkation seine Konfiguration nicht beibehalten kann. — I zers. sich 
im Gegensatz zum /8-Octylester bei der Dest. auch bei <0,1 mm. Kochen m it K,CO:J 
in A. liefert den 1-Carbinol unverandert zuruck, bei mehrtagigem Aufbewahren seheiden 
sich Krystalle von n  aus. Die Geschwindigkeit dieser Umwandlung ist von Praparat 
zu P raparat yerschieden, wahrscheinlich infolge der Anwesenheit yon unbekannten 
Katalysatoren. II entsteht auch, wenn man analog der Darst. von d-/?-Octyl-d,l-p- 
toluolsulfinat 1-Methylphenylcarbinol mit d,l-p-Toluolsulfinsaureathylester kocht. Die 
opt. Inak tiv itat des Sulfons ist nicht auf chem. Unbestandigkeit des Methylphenyl- 
carbinylradikals zuriickzufiihren, da man aus 1-a-Chlorathylbenzol u. CH,-C6H 4-S 02Na 
in A. rechtsdrehendes p-Tolyl-a-phenathylsulfon u. rechtsdrehenden Di-a-phenathyl- 
ather enthalt; allerdings ist das Sulfon nicht opt. rein. — Der tlbergang yon I in II 
erfolgt nicht quantitatiy; ais Nebenprodd. entstehen p,p-Ditolyldisulfoxyd u. Di-a-
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phenathyliither, analog der bekannten Zus. der Sulfinsauren (F r o m m  u . P a l m a , Ber. 
Dtsch. clicm. Ges. 39 [1906]. 3308; H i l d i t c h , Journ. chem. Soc., London 97 [1910]. 
2580). Es ist moglich, dali die Mutarotation der d-/?-Octyl-d +  d,l- u. -1 +  d,l-p-toluol- 
sulfinate durch ahnlicho Bkk. verursacht wird. Yerschiedene Praparate dieser Verbb. 
habon im Lauf einiger Jahre p,p-Ditolyldisulfoxyd abgeschieden. Es besteht aber 
immerhin noch die Móglichkeit, daB die Bldg. des opt.-inakt. II aus I nicht auf die 
n. Rkk. der Sulfinsaureabkommlinge zuruckgcfuhrt werden muB; der ais Nebenprod. 
erhaltene Di-a-phenathylather ist nahezu opt. inakt., so daB eine gewisse Racemisierung 
des Pheniithylrestes nicht ganz ausgeschlossen ist.

V e r s u c h e .  l-Phenylmethylcarbinyl-p-loluolsulfijial. Aus p-Toluolsulfinsiiure- 
chlorid u. 1-Phenylmethylcarbinol (cc646i =  —12,95°, 1 =  2,5 cm) in Pyridin. Man verd. 
mit A., wascht mit verd. HC1 u. m it K 2C03-Lsg., dest. den A. erst bei gewóhnliehem 
Druck, dann bei 15 mm ab u. befreit von Carbinol durch schwaches Erhitzen bei 
< 0 ,1  mm. Zahe FI. [a]5401 =  —90,8°; [a]4358 =  —159° (in A.; c =  5,8). — p-Tolyl- 
ac-pheruithylsulfon, Cl5H ł60 2S. Rechlsdrehciide Form aus 1-a-Chlorathylbenzol (a54(!1 =  
—14,2°, 1 =  2,5 cm), p-CH3 • C6H , • S 02Na u. K 2C03 in A. Krystałle aus A. F. 134 
bis 135°. [a]5J61 =  +29,0° (in Chlf., c — 3,55). Ais NebenprodrJ. entstehen das d,l-Sulfon, 
geringe Mengen eines Sulfons mit F. 124—125° u. a5W1 =  +103° in Chlf. (c =  0,6; 
1 =  20 cm), sowie rechtsdrehender a-Phenyldiathylather (Kp.j6 73—74°, a54«i =  +4,41°, 
1 =  2,5 cm). Inakt. Form (II). Aus d,l-a-Chloriithylbenzol u. CH3-C6H 4- Ś 02Na in sd. 
A., aus inakt. oder akt. Phenylmethylcarbinol durch Erhitzen m it d,l-p-Toluolsulfin- 
saureathylester auf 50—80° (20 mm), sowie bei mehrtagigem Aufbewahren von d +  d,l- 
Phenylmethylcarbinol-p-toluolsulfinat. Krystałle aus A.-Chlf. F. 133—134° oder 137°. 
Ais Nebenprod. entsteht in allen Fallen p,p-Ditolyldisulfoxyd (F. 75—76°), bei der Rk. 
zwischen 1-Carbinol u. Sulfinsaureathylester wurde auch a,a '-DipTienyldiathylathcr 
(Kp.ls 160—161°, a5.,6l =  —0,16°, fiir 1 =  2,5 cm) isoliert. — a-Phenyldiathyldther. 
Linksdrehend aus 1-Phenylmethylcarbinol, Athyłbromid u. K 2C03 in A. K p .14 67°. 
a5780 =  —19,50°; a5lsl =  —22,22°; a 4358 =  —37,88° (1 =  2,5 cm). Rechtsdrehcnd aus 
1-a-Clilorathylbenzol (a5.16X =  —11,67°, 1 =  2,5 cm), A. u. K?C03. K p .20 7 2°. a516l =  
+3,14° (1 =  2,5 cm). — a,a.'-Diphenyldidthylalher. Schwach linksdrehend aus 1-Phenyl
methylcarbinol (a5.16l =  —50,4°, 1 =  10 cm) u. sd. verd. IIC1. K p .15 154—155°. 
a 5161 =  —0,50° (1 =  2,5 cm). Opt.-inakt. aus 1-a-Chlorathylbenzol u. sd. W. K p.ls 159 
bis 160°. Nebenprodd. Styrol u. Phenylmethylcarbinol. (Journ. chem. Soc., London 
1930. 1676—85. Juli. London S. W. 11, B a t t e r s e a  Polytechnic.) Os t e r t a g .

Theodore W. Evans und William M. Dehn, Aryl.mlfonderivałe zweibasisclier 
Sduren. (Vgl. C. 1930. I. 821.) Aromat. Sulfonylphlhalimide entstehen auch sehr glatt 
durch Erhitzen von Phthalsaureanhydrid (I) m it aromat. Sulfonamiden in Ggw. von 
P0C13. Bemsteinsaureanhydrid (II) liefert dagegen nach diesem Verf. Succinamid- 
deriw. vom Typus [—CH2-C0 N H -S 0 2-R]2; nur bei R  =  p-Tolyl bildet sich das 
Succinimidderiv. Ebenso verhalt sich Maleinsaureanhydrid. Dagegen erhalt man 
m it Succinylchlorid (III) die Succinimidderiw. — Darst.-Yerff. A: Komponenten 
ohne Losungsm. auf 150—200° erhitzen. B: In  Toluol 12—24 Stdn. Jcoehen, einengen, 
mit A. fallen. C: In  P0C13 mehrere Stdn. auf 100° erhitzen, m it A. fallen. D: Wie 
unter C, aber kochen. Wo nichts bemerkt, wurde aus Toluol umkrystallisiert. — 
Succinimidderiw.: Benzolsułfonylderiv., C10H 90 4NS, aus III nach A, Prismen, F. 161°. 
p-Brombenzolsulfonylderiv., C10H 8O4NBrS, aus III nach B, Prismen, F. 181°. p-Toluol- 
sulfonylderti., Cn H u 0 4NS, aus III nach B u. aus II nach C, Prismen aus A., F. 184°. 
in-Niiro-p-toluaUulfonylderiv., Cn H 10O0N2S, aus III nach B, Prismen, F. 212—213°.
o-Tohwlsulfonylderiv., Cu H h 0 4NS, aus III nach A u. B, Prismen, F. 136°. P-Naphiha- 
UnsulfonyIderiv., Cł4H j,0 4NS, aus III nach A, Rechtecke aus A., F. 175—176°. Benzoyl- 
deriv., Cn H 90 3N, aus III u. Benzamid nach B, Sechsccke aus A., F. 130°. — Succin- 
amidderiw.: Di-\benzohulfonyV\-deriv., Ci6H 160uN2S2, aus II nach C, Prismen aus 
Methylathylketon, F. 235—237°. Di-[p-brombenzolsulfonyl]-deriv., C16H 140 6N2Br2S2, 
ebenso, Nadeln, F. 231°. Di-[m-nilro-p-toliwlsvlfonyl]-deriv., Ci8H 18O10N4S2, ebenso, 
Nadeln, F . 236°. Di-[o-toluolsulfonyl]-deriv., C18H 20O0N2S2, aus II nach D oder 
aus III nach B, Nadeln aus Methylathylketon oder A., F. 231—232°. Di-[fi-nap1i- 
thalinsulfonyl]-deriv., C2.,H20O6N2S2, aus i i  nach C, unl. Prismen, F. 248°. — Phthal- 
imidderiw.: Benzolsu!fonylderiv., C14H 90 4NS, aus I nach C, Nadeln, F. 205°. p-Brom- 
benzolsulfonylderiv., Ci,H80 4NBrS, ebenso oder aus Phthaloylchlorid nach B, Nadeln,
F. 246°. p-ToluoUuljonylderiv., C15H n 0 4NS, aus I nach C, Prismen, F . 237°. m-Nilro- 
p-loluolsulfonylderiv., C15H 10O6N2Ś, ebenso, Nadeln, F . 247°. o-Toluolsulfonylderiv.,
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C15H n 0 4NS, cbcnso, Prisraen, F. 182°. P-NaphlhalinsuIfonylderiv., CleHu O.,NS, aus 
Phthaloylchlorid nach A oder aus I nach D, Prismon, F. 216°. — Di-[benzolsulfonyl]- 
maleinamid, C16H 140 6N2S2, nach C, unl. Prismen, F. 258°. (Journ. Amer. chem. Soc.
5 2 . 2531—33. Juni 1930. Seattle [Wash.], Univ.) L i n d e n b a u m .

G. Bargellini und A. Grippa, Uber 2,5-Dibromanisidin. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II . 549.) 
Wie bei der Einfiihrung von Halogen in das Mol. des Phenacetins tr i t t  auch bei der 
Bromierung von Acetyl-p-anisidin das erste Bromatom in 2-Stellung, das zweite in 
5-Stellung zur Methoxygruppe ein. Die Behauptung von B u r e Ś u . N e d e l k o v a  
(C. 1 9 2 9 . I .  2639), daB sich beim Bromieren von Acetyl-p-anisidin das 3,5-Dibromderiv. 
bildet, ist daher unrichtig. — Acelyl-2,5-dibromanisidin, C9H 90 2NBr2, durch Einw. 
von Brom auf Acetyl-p-anisidin in essigsaurer Lsg. u. nachfolgendes Erwarmen auf 
dem Wasserbade. Aus sd. A. Krystalle, F. 193—195°. — Acetyl-2-bromanisidin, 
C9H 10O2NBr, durch Einw. der fiir 1 Mol. Brom berechneten Menge Brom in essigsaurer 
Lsg. F. 111°. Wurde schon von R e v e r d i n  u . DijRlNG (Bor. Dtsch. chem. Ges. 3 2  
[1899]. 154) aus 2-Brom-4-nitroanisol erhalten. — 2,5-Dibromanisidin, C,H7ONBr2, 
durch Kochen der Acetylverb. in essigsaurer Lsg. m it konz. Salzsaure, wobei zunachst 
das Hydrochlorid, Nadelchen, F. 224—225°, beim Abkiihlen ausfallt. Die mit Ammoniak 
freigemachte Base bildet aus verd. A. Nadeln, F. 92—94°. — Pikrat, gelbe Nadeln, 
F. 133—134°. — Benzoyl-2,5-dibromanisidin, C1.iH110 2NBr2, aus sd. A. Nadeln, F. 170 
bis 172°. — Piperonyliden-2,5-dibromanisidin, C15Hj10 3NBr2, durch Erwarmen von
2.5-Dibromanisidin mit Piperonal in alkoh. Lsg. auf dem Wasserbade. Aus sd. A.
hellgelbe Niidelchen, F . 171—172°. — 4-Methoxy-2,5-dibrom-2',4'-dinitrodiphenylamin, 
C13H 90 5N3B r2, aus Dibromanisidin u. Chlordinitrobenzol ( +  Na-Acetat) in alkoh. 
Lsg. Aus sd. A. F . 182—188° (Zers.). — 2,5-Dibrom-4-aminophenol, durch 6-std. 
Kochen von Dibromacetylanisidin mit H J  (D. 1,7) auf dem Sandbade. Es wird in 
etwas Na-Bisulfithaltiges W. gegossen u. m it Ammoniak neutralisiert. Aus sd. Bzl. 
F . 193—195° (vgl. C. 1 9 3 0 . II. 549), liefert bei der Osydation m it Bichromat 2,5-Di- 
bromchinon, F . 186—188°. (Atti R. Accad. Lincci [Roma], Rend. [6] 1 1 . 673—76. 
6/4. 1930. Rom, Univ.) F i e d l e r .

G. Bargellini und F. Madesani, 3,5-Dibromanisidin und 2,6-Dibromanisidin. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. zeigt, daB das 3,5-Dibromanisidin, welches B u r e Ś u. N e d e l k o v a  
(C. 1 9 2 9 . I . 2639) bei der Bromierung von Acetyl-p-anisidin glaubten erhalten zu haben, 
verschieden ist von dem wirklich boi dieser Rk. cntstchenden 2,5-Dibromanisidin. Femor 
wird auch 2,6-Dibromanisidin hergestellt. — 3,5-Dibromanisidin, durch Einw. von 
Brom auf p-Anisidin in essigsaurer Lsg. bei gewóhnlicher Temp. Aus PAe. Nadelchen, 
F. 81—82° (vgl. W i e  LA x d , Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 3  [1910]. 718). LaBt sich nicht 
mit Benzaldehyd, Piperonal, Chlordinitrobenzol kondensieren. — Acetyl-3,5-dibrom- 
anisidin, C9H90 2NBr2, aus sd. Essigsiiuro Krystalle, F. 225°. — Benzoyl-3,5-dibrom- 
anisidin, C11H1i0 2NBr2, aus sd. Bzl. Nadeln, F. 198°. — 2,6-Dibrc/inanisidin; p-Nitro- 
phenol wird nach M óHLAU u. UHLMANN (L ie b i g s  Ann. 2 8 9  [1896]. 94) in essigsaurer 
Lsg. bromiert. Das ontstandene Dibrom-p-nitrophenol, F. 143°, wird methyliert nach 
ROBERTSON (Journ. chem. Soc., London 8 1  [1902] 1479). Dibrom-p-nitroanisol, 
Nadelchen, F. 122° (vgl. K ó r n e r , Gazz. chim. Ital. 4  [1874] 390, J a c k s o n  u . F i s k e , 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 5  [1902]. 1130 u. R o b e r t s o n , 1. c.) wird durch Erhitzen 
mit Natriumsulfid u. Schwefel in alkoh. Lsg. reduziert zu 2,6-Dibrotnanisidin. Aus 
PAe. Blattchen, F . 66°. — Acetyl-2,6-dibromanisidin, aus Essigsaure Nadelchen, F. 206°.
— Benzoyl-2,6-dibromanisidin, aus verd. Essigsaure u. dann aus A. Nadelchen, F. 182°. 
Pipercmyliden-2,6-dibromanisidin, C15Hu O.,NBr2, aus verd. Essigsaure u. dann aus 
verd. A. Blattchen, F. 143°. — 4-Methoxy-3,5-dibrom-2',4'-dinitrodiphenylamin, 
C13H 90 5N3Br2, aus 2,6-Dibrom-p-anisidin u. Chlordinitrobenzol (+  Na-Acetat) in 
alkoh. Lsg. Aus sd. Essigsaure Nadelchen, F. 220°. (Atti R . Accad. Lincei [Roma] 
Rend. [6] 1 1 . 676—79. 6/4. 1930. Rom, Univ.) F i e d l e r .

Herbert Henry Hodgson und Joseph Nixon, Die Einwirkuwj von rauchender 
Salpełersaure auf die 4-Halogen-2,6-dibromphenole und -anisole. Anonnales Verhalten 
der Fluorderitale. Nach K o h n  u . R o s e n f e l d  (C. 1 9 2 6 . I . 2332) liofert die Nitrierung 
von 4-Chlor-2,6-dibromanisol nacheinander das 3-Nitro- u. das 3,5-Dinitroderiv. 
Ebenso verha.lt sich 2,4,6-Tribromanisol; im 4-Jod-2,6-dibromanisol wird beim Vers. 
der Nitrierung einfach Jod durch N 0 2 ersetzt. Die Fluorverb. (I) liefert hingegen 
unter denselben Bedingungen 2,6-Dibrom-p-chinon (II) u. ebonso alle 4-Halogen-
2.6-dibromphenole (mit Ausnahme der Jodverb., die von rauchender Salpetersaure 
zerstórt w rd). Zur Erklarung des Verh. von I  wird angenommen, daB der „generał
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polar effcct“ dor drei Halogcnatome das Mctkyl geniigend beweglich wird, um unter 
Bldg. der Zwischenverb. III aboxydicrt zu werden, welche letztere von Sauerstoff 
unter Abspaltung von Fluorionen in II umgewandelt wird. DaB Fluor, wie sich daraus 
ergibt, eine groBere allgemeinpolaro Wrkg. besitzt ais die anderen Halogene, gehfc 
unter anderem auch daraus hervor, daB p-Fluorphenol in W. viel loslicher (also starker 
ionisiert) ist ais die anderen p-Halogenphenole.

OCR, O O

B' - 0 r Br Br“ ( « l “ B , BT§jrBr
F Ó < g f>

V e r  s u c h e. 4-Fluor-2,6-dibromphenol, C6H3OFBr2. Aus p-Fluorphenol (Darst. 
aus p-Fluornitrobenzol mit Brom u. K B rin  W.). Aus verd. A. Nadeln, F. 48°. — 4-Fluor-
2,6-dibromanisol, C,HsOFBr2 (I). Aus dem yorigen mit Dimethylsulfat u. Kalium- 
carbonat in Xylol (nach H a w o r t h  u. LAPWORTH, C. 1924.1. 1660). Aus PAe. Nadeln, 
F. 55°. Behandeln m it kalter rauchender H N 03 fiihrte I  u. das ontsprechende Phenol 
in 2,6-Dibrom-p-ćhinom (II) iiber, F. 130—131°, ebenso 4-Chlor-2,6-dibrom- u. 2,4,6-Tri- 
bromphenol. — 2,4,6-Tribrom-3-nitroanisol, C7H 40 3NBr3. Aus 2,4,6-Tribromanisol 
m it rauchender H N 03. Farblose Platten, F. 82°. — 2,4,6-Tribrom-3,5-dinitroanisol, 
C7H 30 5N2Br3. Neben dem yorigen. Aus A. farblose Nadeln, F. 148°. — 2,6-Dibrom-
4-jodanisol, C7H 5OBr2J. Aus dem Phenol (Darst. durch Dibromierung von p-Jodphenol 
in Eg., F . 105°) nach H a w o r th  u . L a p w o r th  (1. c.). Aus PAe. farblose Nadeln, 
F. 78°. — 2,6-Dibrom-4-nilroaniśol, C7H 50 3NBr2. Aus dem yorigen m it H N 03 oder 
aus p-Nitrophenol durch Dibromierung u. anschlieflende Methylierung. Farblose 
Nadeln, F . 122°. (Joum. chem. Soc., London 1930. 1085—87. Mai. Huddersfield, 
Tcchnical College.) B e r g m a n n .

Herbert Henry Hodgson und Hubert Clay, Die Nitrosierung der Phenole.
V III. liesorcinmonoathylather. (VII. vgl. C. 1930. I. 2396.) Die Nitrosierung des 
Resoreinmonoathylathers liefert ausschlieBlicli 6-Nilroso-3-aihoxyphenol, dessen Konst. 
durch Oxydation zu 6-Nitro-3-athoxyphenol sichergestellt wurde (vgl. K i e Ta i b l , 
Monatsh. Chem. 19 [1898]. 536). Mit einem tlberschuB an  athylalkoh. Natrium- 
athylat laBt sich im l,3-Dichlor-4-nitrobenzol nur das Cl in 3-Stellung durch Athoxyl 
ersetzon, wahrend durch Methoxyl beide Cl-Atome austauschbar sind (vgl. HODGSON 
u. H a n d l e y , C. 1928. I. 1761)".

V e r s u c h e .  Neu: 3-Chlor-2-nilrophenetol, C8H80 3NC1, aus A. F . 52°; 3-Chlor-
4-nilrophenełol, aus A., F. 39—40° u. 4-Nitro-3-aminophenetol, aus A. F. 105—106°. 
(Journ. chem. Soc., London 1930. 963—67. Mai.) T a u b e .

Herbert Henry Hodgson und Arnold Kershaw, Die Nitrosierung der Phenole.
IX . Weitere Untersuchung der Nitrosierung des m-Bromplienols. (VIII. vgl. vorst. 
Ref.) Die friiher (H o d g s o n  u. M o o r e , C. 1926. I. 903) beschriebene geometr. Iso- 
merie des 3-Brombenzochinon-4-oxims stellte sich ais unreine Proben ein u. derselben 
Substanz heraus (ygl. hierzu auch C. 1929. I I . 2555).

V e r s u c h e .  3-Bronibenzochinon-4-oxim, aus Bzl. gelbgriine Krystalle yom F. 196°, 
Benzoat, Ci3H 80 3NBr, F. 181°. Aus 3-Brom-4-aminoanisol durch Oxydation mit 
CAROscher Saure 3-Brom-4-nitroanisol, C-H80 2NBr, aus A. griino Nadeln yom F. 69°. 
3-Brombonzochinon-4-oxim oder 3-Brom-4-nitrosophenol geben mit Dimethylsulfat 
methyliert 3-Brombenzochi7ion-4-oximmethylather, C7H 60 2NBr, aus 50% A. gelbe 
Nadeln vom F. 130°. (Journ. chcm. Soc., London 1930. 967—68. Mai. Huddersfield, 
Tcchn. Coli.) T a u b e .

P. Delauney, Biochemische Synthese des P-5-Jodsalicylglykosids. (Vgl. C. 1927.
I . 721. 1928. I. 904.) Das fiir diese Synthese erforderliche 5-Jodsaligenin wurde wie 
folgt dargestellt: 25,4 g J  in 60 ccm NaOH gel., m it W. auf 250 ccm verd., 12,4 g 
Saligenin zugefiigt, nach erfolgter Lsg. unter Kuhlung mit 10%ig- H 2S 04 langsam an-

fesauert, freies ,1 mit Disulfit entfernt, Nd. aus Bzn., dann Chlf. umkrystallisiert.
138°. — Zur Synthese des Glykosids wurde folgendes Gemisch hergestellt: 215 g 

Jodsaligenin, 2 g Na-Aeetat, 750 ccm Aceton (aus Disulfitverb.), 10 g Glykose, 100 g W.,
3 g Emulsin. 1 Monat stehen gelassen, ófters geschiittelt, Ferment jede Woche er- 
neuert. Der Rk.-Verlauf konnte wegen der Farbung nicht polarimetr. u. wegen des 
Jodsaligenins auch nicht m it FEHLINGscher Lsg. yerfolgt werden. SchlieBlich zur 
Trockne dest., weit-er wie 1. c. /3-S-Jodsalicylglykosid bildet farblose Nadeln aus Essig-
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ester, 1. in W., aber viel weniger ais die Cl- u. Br-Verb., unl. in A. Die wss. Lsg. gibt 
violettc FeCl3-Rk., ein Beweis, daB sieh die Glykose mit dem alkoh. OH yerbunden hat. 
Das Glykosid dreht links, reduziert schwach FEHLINGsche Lsg. u. wird durch verd. 
H 2S04 u. Emulsin hydrolysiert, wonach die Lsg. rechts dreht u. starker reduziert. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 191. 57—59. 7/7. 1930.) L indenbaum .

J. L. Klotz, Chemische Reaktionen des Athylprotor/ilediualdehyds. (Vgl. C. 1929.
II . 1830.) Vf. hat das „Athylvanillin“ naher untersucht: F. 75—77°. Phenylhydrazcm,

aus Phenylhydrazin in Essigsaure u.Athyl- 
,  ^  vanillin in W., F. 124—126°. — Dehydro-

CjH60 —p |------- 1 |—OC3H6 diathyhanillin  (I); erhalten durch Versetzen
von Athylyanillin mit HC1 +  FeCl3 (Griin 
farbung) u. Erhitzen (dunkelgriin; Vanillin 
gibt beim Erhitzen mit FeCL, eine Braun- 
farbung); F. 232—235°. Athylyanillin farbt 

sieh mit Indol +  HC1 rot (wie Anilin); mit Aceton in Ggw. gleicher Teile HC1 u. H 2S 0 4 
Blaufarbung. Gegeniiber Campher u. das Osazon der Fructose yerhalt sieh Athylyanillin 
analog wio Vanillin. (Amer. Journ. Pharmac. 102. 274—79. Mai 1930.) ScHONFELD.

A. Grippa, Organische Verbindungen des vierwertigen Yanadiums. Rosa Vanadyl- 
hydrat. Auflósen von Ammoniummetayanadinat in 20 ecm konz. HC1 u. 80 ccm W. 
Die orangefarbige Lsg. nimmt bei Einw. eines langsamen S 0 2-Stromes eine intensiy 
blaue Farbung an. Nach dem Verjagen des S 02 wird nach dem Abkiihlen m it Ammo- 
niak neutralisiert, bis ein hellblaugrauer Nd. ausfallt, der sieh beim Erwarmen auf dem 
Wasserbade vollig in das rosa H ydrat umwandelt. Die Methode ist yorteilhafter ais 
die von G ain  (Compt. rend. Acad. Sciences 143. [1906] 823) u. P a r i s i  (C. 1927. I. 
1280) angewandte. — Vanadylbenzoal, C14H]0O5V =  (C6H5-COO)2VO, aus dem rosa 
H ydrat in salzsaurer Lsg. mit Natriumbenzoat. Kanariengelbes, feines Pulyer, bleibt 
an der Luft unyerandert, bei Einw. verd. Sauren wird Benzoesaure frei. — Vanadyl- 
cinnamat, CnjlIuO^y =  (C6H 5-CH: CH-COO)2VO, aus Vanadylsuifat u. Ammomum- 
cinnamat. Ziegelgelbes, feines Pulver, aus dem bei Einw. yon Sśjuren Zimtsaure frei

CU • COO
wird. — Yanadylsuccinal, C4H 40 5V =  > 2 „>V O , durch direkte Einw. yon

CU2 * COO
Bemsteinsaure im UberschuB auf das rosa Vanadylhydrat in wss. Lsg. Zeigt analoge 
Eigg. wie die anderen Salze. (Annali Chim. appl. 20. 244— 48. Juni 1930, Rom, 
Univ.) F i e d l e r .

Keith William Palmer und Frederick Stanley Kipping, Organosiliciumverbin- 
dungen. XLH. Cyclohexylderivate des Silicans und Silicoathans. (X II . ygl. C. 1930.
I. 2082.) Bei der Einw. yon Cyclohexyl-MgBr auf SiCl4 in trockenem A. entstehen:
1. wenig Cyclohesen, 2. eine Fraktion 120—135° bei 35 mm, Cyclohesylsiliciumtriehlorid 
u. Cyelohesylbromid enthaltend, 3. Dieyclohesyl mit wenig Dicyclohexylsilieium- 
dichlorid u. ein fester Riickstand. Cyclohexylsiliciumtrichlorid, C6H n Cl3Si, K p ..60 
208—211°, liefert in Eiswasser eingetropft Cyclohexylsiliconsdure, amorphe Masśe. 
Das rohe Dicyclohcxylsiliciumdichlorid liefert yerseift Anhydrodicyclohexylsilicandwl, 
[(CeH n )2SiO]n, amorphe Masse, in Bzl. M  — 1438, in Campher 1450. Die nahere 
Unters. des Riiekstandes bei der ersten Dest. (s. o., Dost. muB rechtzeitig unterbrochen 
werden, sonst Zers.) zeigt, daB es sieh hauptsachlich um die Verbb. R 2SiCl-SiR2Cl u. 
SiR2Cl-SiRCl2 m it wenig SiRCl2-SiRCl2 handelt. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
1020—28. Mai.) T a u b e .

Frederick Stanley Kipping und John Francis Short, Organosiliciumverbin- 
dun-gen. XLILL Die Bildung von Tri- und Tetraphenylsilican bei der Einwirkung von 
Natrium auf Triphenylsiliciumchlorid (Phenylsiliciumlrichlorid). (XLII. ygl. vorst. 
Ref.) Frisch dest. Phenyłsiliciumtrichlorid liefert unter Stickstoff m it Na auf 190° 
10—20 Stdn. erhitzt Tri- u. Tetraphenylsilican. Die Bldg. der letzteren Verb. ist 
yermutlich auf intermediare Entstehung yon Phenylnatrium zuruckzufiihren, welches 
sieh m it unyerandertem Triehlorid umsetzt. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1029 
bis 1032. Mai. Nottingham, Univ.) T a u b e .

Sśbastien Sabetay und Jean Bleger, Chrcnn.sdureoxydation der Cyclanpolyole. 
tlber die Polyone u. Polyolone der Cyclohexanreihe ist bisher wenig bekannt. Vff. 
haben sich'm it der Cr03-Oxydation der 3 Cyclohexandiole, welche durch Red. der 3 Di- 
oxybenzoleJnach SENDERENS leieht zuganglich sind, beschaftigt u. beriehten iiber die 
Ozydation des Chinits. In  die Suspension yon 25 g desselben in 100 ccm Acetanhydrid
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wurde eine Lsg. von Cr03 (ca. 25% mchr ais die berechnete Menge) in Acetanhydrid 
unter Riilircn u. Eiskiihlung eingetropft (Temp. ca. 15°), Anhydrid im Vakuum ver- 
dampft, mehrmals m it W. aufgenommen, dieses ebenso verdampft. Teigiges Prod. 
mehrmals m it Chlf.-A. ausgezogen, E xtrakt verdampft, Riickstand aus A. (Eis) um- 
krystallisiert. Ausbeute an Cyclohexandion-(1,4) iiber 56%- Prismen von frischem, 
etwas bitterem Geschmack, geruchlos, F. 79°, Kp.21134° nach vorhergehender Subli- 
mation. Reduziert k. ammoniakal. Cu- u. Ag-Lsg., wird durch Alkalien gebriiunt, 
entfarbt KMn04, gibt Ndd. mit Ketonreagcnzien, keine FeCl3-Farbung, reagiert erst 
nach einiger Zeit mit Br in Chlf. unter lebhafter HBr-Entw. Disemicarbazon, aus A., 
F. 317—319° (bloc), wl. Dioxim, aus A., F. 2i8—2l9° (bloc). In  Acetanhydrid mit 
1 Tropfen konz. H 2SO, das Tetraacelał, geschmack- u. geruchlose Prismen aus A., 
F. 187—188° (Rohrchen), wahrend D im r o t h  u . Mitarbeiter (C. 1 9 2 6 . I. 1530) F. 107° 
angoben. Dio Acetyle werden leicht abgcspalten, so daB das Tetraacetat w. ammoniakal. 
Cu- u. Ag-Lsg. reduziert u. alkoh. KOH briiunt. — Die Cr03-0xydation der Polyolo 
erfolgt stufonweise. Mit der 1 O entspreehenden Menge Cr03 liefert Chinit eine FI., 
wahrscheinlich Cyclohexanolon-(l,4)-acetat. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 102 bis 
104. 16/7.1930.) L in d e n b a u m .

W. E. Bacłunann, Die Einwirkung von Mg +  M gBr2 auf Phenylbiphenylcn- 
methyl. Die Bildung vcm Phenylbiphenylenmethylmagnesiumbromid. Die Rk. verlauft 
analog der C. 1 9 3 0 . II. 1073 beschriebcncn Einw. von Mg +  MgBr2 auf Triphenyl- 
carbinol. Phenylbiphenylenbrommethan (I) gibt m it 1 Atom Mg die Grignardverb. II, 
m it 1/ 2 Atom Mg das Methyl (III) u. MgBr2; setzt man nunmehr nochmals %  Atom Mg 
zu, so entsteht ebenfalls II. Die Bldg. von II aus I u. Mg verlauft also in 2 Stufen. 
Das schwach dissoziierte Diphenyldibiphenylenathan wird durch Mg +  MgBr, ebenfalls 
glatt in II verwandelt. I reagiert mit II rasch unter Bldg. von III. — 9-Phenylfhiorenol. 
Die Ausbeute bei der Darst. aus Fluorenon u. C6H5-MgBr (U l l m a n n  u . v . W u r s t e m -

BERGER, Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 7  [1904], 73) wird bedeutend hóher, wenn man 
nicht das feste Rk.-Prod., sondem auch dio Lsg. hydrolysiert. Mit Acctylbromid in 
Bzl. Phenylbiphenylenbrommethan (I). Krystalle aus Lg. F. 99,5—100,5°. — Phenyl- 
biphenylenmethylmagnesiumbroinid (II). Aus I u. Mg in Dipropylather oder Dibutyl- 
ather +  Bzl., oder aus III u. Mg +  MgBr,. Hellgclbe Tafeln. Gibt mit W. Phenyl- 
fluoren, m it C02 Phenylbiphenylenessigsaure (Nadeln, geht beim Umkrystallisieren 
aus Eg. in Phenylfluoren iiber). Das entsprechende Jodid entsteht aus III u. Mg +  
MgJ2. — Phenylbiphenylenmethyl (III). Aus I u. l/2 Atom Mg oder aus I u. II  (in Lsg.). 
Krystalle. Das entsprechende Perozyd schm. bei 197°. — Beim Vers., III aus Phenyl- 
biphenylenchlormethan u. C„H5 • MgBr darzustellen (S c h m id t - N i c k e l s , C. 1 9 2 9 . I. 
2414), erhielt Vf. 9,9-Diphenylfluoren (Nadeln aus Bzl., F. 219—220°). (Journ. Amer. 
chem. Soc. 5 2 . 3287— 90. Aug. 1930. Ann Arbor [Michigan], Univ.) Os t e r t a g .

R . L. Shriner und T. Kurosawa, Chalkone. I I .  Zersetzung durch Alkali. (I. vgl.
C. 1 9 2 9 . I. 3097.) Zweck vorliegender Arbeit war, die Zers. zweier isomerer Chalkone, 
dereń Konst. durch Synthese bekannt war, durch Alkali zu untersuchen u. die besten 
Bedingungen zu ermitteln, um das Verf. fiir die Konst.-Best. natiirlicher Chalkone 
brauchbar zu machen. Gewahlt wurdon 4-Oxystyrylphenylketoii (I) u. 4-Oxyphenyl- 
styrylketon (II). Es hat sich gezeigt, daB wss. KOH beide Chalkone an der Doppel- 
bindung spaltet, die Zers. also die Umkchrung der Synthese darstellt:

C6f l5-CO-CH:CH-C0H 4 OH (I) +  H 20  =  C6H 5-CO-CH3 +  OCH-C6H4-OH
HO-C6H 4-CO-CH: CH-C6H 5 (II) +  H 20  =  HO C6H 4 CO-CH3 +  OCH-C6H5.

I wird leichter gespalten ais II. Die Ausbeuten an Spaltprodd. betrugen infolgo Bldg. 
hóherer Kondensationsprodd. nur 25—50%. NaOH ist unbrauchbar, weil die Na- 
Salze dieser Chalkone in konz. NaOH unl. sind. Zimt- oder p-Oxyzimtsaure wurden 
nicht aufgefunden; dieser Zers.-Typ scheint nur bei hoher substituierten Chalkoncn 
aufzutreten.

Y e r  s u c h e. 4-Oxyslyrylphenylkelon, C ^H ^O , (I). Aus Acetophenon u. p-Oxy- 
benzaldehyd in wss.-alkoh. NaOH (2 Stdn. bei 70°, 3 Tage bei Raumtemp.), nach 
Zusatz von W. m it Saure gefallt. Gelbe Nadeln aus A., F. 183—184°. — Spaltung:
10 g m it 200 ccm 33%ig. KOH 8 Stdn. gekocht, wobci sich ein Ol abschied, aus- 
geathert. E xtrak t lieferte 2,5 g Acetophenon. Aus der alkal. Lsg. m it HC1 p-Oxy- 
benzaldehyd. — 4-0xyphenylslyrylketon, C15H 120 2 (II). Aus p-Oxyacetophenon u.
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Benzaldehyd wie oben. Hellgelbe Krystalle, F. 173—174°. — Spaltung wie oben, 
aber mit 50%ig. KOH. Erhalten Benzaldehyd, eine Spur Benzylalkohol (CANNIZ- 
ZAROsche Rk.) u. p-Oxyacetophenon, welches von unverandertem Chalkon durch Fallen 
der alkal. L sg. mit C02 getrennt wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 2 . 2538—40. 
Juni 1930. Urbana [Illin.], Univ.) L i n d e n b a u m .

David E. Worrall, Unlersuchungen in der Diplienylreihe. I I I . Einige Phosphor- 
derimtc des Diphenyls. (II. vgl. C. 1 9 3 0 . II. 1222.) Einw. von Na in Bzl. auf Chlor- 
diphenyl u. PCI, unter Zufiigen eines Sb-Krystalls lieferte in ca. 55% Ausbeutc Tri- 
biphenylphosphin, C36H27P =  (C6H5C6H4)3P (I), Nadeln aus Bzl., F . 172°, 11. in h. Eg. 
u. Chlf. Rk. m it Br2 oder Cl2 ergab, wohl infolge der aufierordentlichen Hygroskopizitat 
der Phosphorderiw., die Acłditionsprodd. nur ais Ole, von denen das Bromprod. beim 
Erhitzen iiber einer Flamme an der Luft Tribiphenylphosphinoxyd, C36H27OP (II), 
Krystalle aus A. (4- etwas NH3), F. 233—234°, lieferte. — TribiphenylphospTiinsulfid, 
C36H 27SP, aus I mit S in CS2, Platten vom F. 141—142°. — II entsteht. auch bei Einw. 
von PC13 auf I. — I bildet viel leichter Salze ais die entsprechenden As- u. Sb-Verbb., 
die Rk. geht bei Zimmertemp. fast augenblicklich vor sich. Es wurden dargestellt mit 
C lfjJ  das Methyltribiphenylphosphonimnjodid, P latten aus A., wie auch die folgenden, 
F . 135—136° (Zers.), ferner Alhjltribiphenylphosphoriivinbrcnnid, F. 195— 196°; Benzyl- 
tribipTtenylphosphoniumbrcmid (III), F. 277°, u. m it C10H2C02C2H 5 das [Carbdthozy- 
melhyiytribiphenylphosphoniumchlorid, (C0H5C0H4)3PC1(CH2CO2C2H5) (IY), F . 164 bis 
165°. — Aus den betreffenden Salzen entstand mit feuchtem Ag20  oder NaOH bzw. 
KOH das nicht isolierte Methyltribiphenylphosphoniumhydroxyd, 0H5(C6H5C6H 4)3 • 
P(OH), das sich sofort zersetzte zu Diphenyl u. Melhyldibiphenylphosphinoxyd 
C25H 21OP, Krystalle aus A., F. 223—224°. Die Zers. des nicht isolierten Allyltribiphenyl- 
phosphoniumhydroxyds fiihrte zu Allyldibiphenylphosphinozyd, C27H 21OP, C2H 5OH, 
Krystalle aus A., F. 192—193°, wahrend das Erwarmen von III oder IV m it alkoh. KOH 
Toluol u. II ergab. — Wurde aber IV boi 0° mit alkoh. KOH zusammengebracht u. dann 
in Eiswasser gegossen, so bildete sich Tribiphenylphosphóbeiain, C38H290 2P  — (C6HS- 
CjBpjPCH ^OO , Platten aus A., F. 109—110°, das beim Stehen in II iiberging. (Journ.
Amer. chem. ■Soc. 52 . 2933— 37. Juli 1930. Massachusetts, T u f t s  Coli.) B e h r l e .

Charles Dufraisse und Marius Badoche, Dntersuchungen uber die dissoziierbaren 
organischen Oxyde: Umwandlunsj des Oxyrubre,m in ein nicht dissoziierbares Isomeres, 
das Isooxynt>)ren. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 739 u. friiher.) Um die Bindungsweise des 0 2 
im dissoziierbaren Oxyd des Rubrens, dem Oxyrubren, C42H 280 2 oder kurz R (02), zu 
ermitteln, haben Vff. RMgX darauf einwirken lassen. Die sehr komplexe Rk. liefert 
mehrere Prodd., darunter eines von der urspriinglichen Formel C42H 280 2, welches 
Yff. daher Isooxyrubren (kurz R 0 2) nennen. Das RMgX hat also hier nur isomerisierend 
gewirkt, u. zwar wahrscheinlich mit dem minerał. Teil, denn I i0 2 bildet sich auch, 
u. zwar bis zu 88% , wenn man RMgX durch ath. Mg,J2-Lsg. ersetzt. R 0 2 bildet farb- 
lose Krystalle, F. 167—168° (bloc) unter Verlust yon 1 Mol. C6H„, dann wieder fest 
u. zweiter F. 267—268°. Entwickelt zum Unterschied von R (0 2) beim Erhitzen keine 
Spur O u. dest. sogar unzers. gegen 280° unter ca. 0,001 mm Druck. Da es m it CH3MgJ 
kein Gas entwickelt, iiberhaupt mit RMgX sehr trage reagiert, durfte der O ais Briicko 
zwischen 2 C gebunden sein, z. B. in Form eines Furanringes. Das C-Skelett ist un- 
vcrandert geblieben, denn R 0 2 wird durch verschiedene Red.-Mittel leicht zu Rubren 
(kurz R) reduziert. Ma.n kennt also bis jetzt 3 Oxyde von R : 2 Dioxyde, R (02) u. 
R 0 2, u . 1 MonoXyd, das Melrubren (kurz RO; vgl. C. 1 9 2 9 . H . 866). Ihre gegen- 
seitigen Umwandlungen werden durch Schema III wiedergegeben. Wahrend die Formel 
von R (0 2) noch nicht prazisiert werden kann, schlagen Yff. fur RO Formel I  u. fur

R 0 2 Formel II vor, welche die Analogie beider Oxyde bzgl. ihrer Bildungsweise u. 
Eigg., besonders der Stabilitat gegen W annę u. RMgX, u. ihre Beziehungen zu R  gut 
zum Ausdruck bringen. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 104—07. 16/7. 1930.) L b .
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Leonard Arthur Warren und Samuel Smiles, Iso-fJ-naphthslsuIfid. Dcm Iso- 
fl-naphtholsulfid ist v o n  L e s s e r  u . G a d  (C. 1923. I. 1579) die Formel I  zu- 
geschrieben worden. Vff. schon sich auf Grund ihrer Unterss. yeranlaBt, diese 
Formulierung abzulehncn u. hierfiir I I  yorzuschlagen. Der S-Methylather wurde 
in das Sulfon iiborgefiihrt, wclchcs m it Na-Amalgam unter Bliminierung der Methan- 
sulfonylgruppe 2-Oxy-l,2'-dinaphthylathor (III) gab, identifiziert ais Methylather 
durch Vergleich m it cincm aus l-Brom-2-methoxynaphthalin u. 2 -Naphtholkalium 
m it Kupfer hcrgcstellten Praparat. Dassclbo Prod. konnte auch durch Red. m it H J  
erhalten werden. Das Dehydrosulfid, zuganglich aus 2-Naphthol-l-sulfid oder dem 
Isosulfid durch Verlust von H2 kann dureh IV dargestcllt werden, dio Red. zum Iso- 
sulfid greift wie in der Formel angedeutet ein.

V e r s u c h e .  Aus dem Zn-Salz des Iso-2-naphtholsulfids m it CH3J  in A. der
S-Methylather, F . 134°, Benzoylderiv., C28H 30O3S, F. 84—85°. Dieser liefert in  Aceton 
m it Mereurijodid u. CH3 J  das Mercurijodid des Dimethylsulfoniumjodid-s, C22H 190 2J 3SHg,
2 C3H 60, F. 101° (Zers.). Durch Umsctzung des Na-Deriv. des S-Methylathers mit 
Dimethylsulfat in Methylalkohol das Methylsulfat des Dimethyldthers, C22Hls0 2S, 
(CH3)2S 04, aus Chlf.-PAe. P latten  vom F. 178° (Zers.). Aus dem Ather durch Oxydation 
m it H20o das S-Methylsulfon, C2lH 10O4S, aus Eg. F. 200°, Benzoylderiv., C2SH20O6S, 
F. 149—150°. Aus l-Brom-2-methoxynaphthalin u. /J-Naphtholkalium bei 230—240° 
m it Cu-Acetat unter Stiekstoff 2-Methoxy-l,2'-dinaphthylather, C2IH160 2, aus Aceton-A., 
F. 161°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 956—63. Mai, London, Kings Coli.) T a u b e .

L. Popovici, tlber die fi-Naphthylglyoxylsaure und einige Derivate derselben. (Vgl. 
B o u g a u l t  u . P o p o v i c i ,  C. 1930. II. 556 u. friiher.) Vf. h a t die 1. c. beschriebenen 
Unterss. auf die Naphthalinreihe ausgedehnt u. zunachst dio bisher nicht rein er- 
haltene fi-Narphthylglyoxylsaurc, C10H-'CO-CO2H, durch Osydation yon /)-Naphthyl- 
methylketon m it KJilnOj in alkal. Lsg. bei 53° (F. des Ketons) rein dargestellt. Kry- 
stalle aus Bzl., F . 171°, 11. auBer in W. Alkalisalze 1., andere Salze unl. in W. — Semi- 
carbazon, aus A., F . 230°, u. Thiosemicarbazon, aus A., F. 226°, gelblich, beide wl. — 
Daraus durch Red. mit Na-Amalgam: Semicarbasino- u. Thiosemicarbazino-fi-naphthyl- 
essigsaure, C10H 7 • CH(C02H) • NH • NH • CO • NH 2 u. Cl0H, • CH(C02H) • NH • NH • CS • NH2, 
F F . 226 u. 216°, welche N e s s l e r s  Reagens reduzieren u. auch durch J  in alkal. Lsg. 
oxydiert werden. — Obige Carbazone werden durch Erhitzen in yerd. NaOH dehydrati- 
siert zu fl-Naphthyldioxylriazin, C10H ,-C : N-NH-CO-NH-CO, F. 289°, u. p-Naphthyl-
mercaptooxytriazin, C10IIT - C : N • N il -CS- NTI • CO, F. 274°, schwach saure Verbb.,
welche Mono- u. Diather liefem. Vom Dioxytriazin wurde ein Benzylather, F. 217°, 
u. der Dibenzyliither, F. 179°, dargestellt. Das Mercaptoosytriazin wird durch NaOBr 
zum Dioxytriazin oxydiert (vgl. dazu B o u g a u l t  u. D a n i e l , C. 1928 .1. 3077). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 191. 210—11. 28/7. 1930.) L i n d e n b a u m .

Ch. Courtot und V. Oupśroff, Systematisches Studium der Kondensation der 
aromatischen Monoketone mit den tertidren aromatischen Aminen unter der Wirkung 
ton Aluminiumchlorid. Da iiber diese Kondensationsart fast nichts bekannt ist (histor. 
Angaben im Original), untersuchen Vff. die konstitutionellen Faktoren, welche die Rk. 
der CO-Gruppe aromat. Monoketone m it dem p-standigen H-Atom von N-Dialkyl- 
arylaminen unter der Wrkg. yon A1CL, bedingen. In  yorliegender Arbeit wird iiber die 
Kondensation einiger Ketone m it Dimethylanilin berichtet. — 1. Benzophenon. Bei 
75—85° erhielten Vff., wie H a l l e r  u . G u y o t  (Compt. rend. Acad. Sciences 144 
[1907]. 947), ausschlieBlich p-J)imelhylaminritriphenylmeiho.n (F. 132°), aber bei 40—50° 
‘p-Dimethylaminotriphenylcarbinol (F. 92—93°) oder p-Dimethylaminolriphenylmethyl- 
amin. — 2. p-Dimethylaminobenzophenon. Schon e i n e  (CH3)2N-Gruppe ersehwert die 
Kondensation erheblich. Vff. erhielten bei 30—110° nur Spuren yon Malachitgriin. —
3. MichlerschesKeton. Keine Kondensation, wie schon H a l l e r  u. G u y o t  (1. c.) gefunden



1930. II. D . O k g a n is c h e  C h e m ie . 1985

haben. Es bildet sich zwar ein Earbstoff, aber dureh Angriff des Dimethylanilins 
allein (spatere Mitt.). — 4. Phenyl-a-naphthylketon. Bei 40—50° BIdg. von p-Dimethyl- 
aminodiphenylnaphthylcarbinol, isoliert ais Ghlorozinkat, lebhaft rotes Pulver, 1. in W., 
fallbar dureh NaCl. Bei 80—90° Bldg. von p-Dimelhylaminodiphenylnaphthylmethan, 
Krystalłe, E. 163—164°, wl. in A., swl. in A., zl. in Bzl. — 5. Phenyl-/3-naphthylkelon. 
Rk. exotherm., halt sich 1 Stde. auf 25°. Bldg. des Carbinols mit besserer Ausbeute 
ais beim a-Isomeren, keine Red. zum Methanderiv. Earbstoff (Cklorid oder Chloro- 
zinkat) blaurot, dunkler ais die a-Verb. — 6. Fluorenon. Rk. sehr exotherm., so daB der 
ais Losungsm. yerwendete A. zum Kochen kommt. Bldg. des Carbinols nicht sicher 
festgestellt. Die Rk. geht leiclit weiter bis zum Di-[p-dimelhylaminophenyl]-diphenylen- 
methan, Nadeln, F. 161°, 1. in w. A., A., Bzl. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 214—16. 
28/7. 1930.) L i n d e n b a u m .

Keshaviah Aswath Narain Rao, Untersućhunge.n iiber „spannungsfreie“ JRinge.
II. Die Wirkung des trans-Dekalinsystems auf den Tetraederwinkel des Kohlenstoffs. 
(I. ygl. C. 1 9 3 0 . I. 1137.) Aus der Tatsache, daB alicycl. Fiinf- u. Sechsringe sowohl 
m it cis- wie m it trans-Valenzen kondensiert sein konnen, wie aus den bekannten 
H u c K E L s c h e n  Isomerien liervorgeht, folgt n ic h t ,  daB diese Isomeren spannungsfrei 
sind. Vf. priift die Sachlage an Hand des trans-Dekalins auf Grund der Oberlegung, 
daB, weihn es aus zwei uniplanaren (also gespannten) Sechsringen besteht, selbst 
gespannt sein u. in seiner Wrkg. auf den Tetraederwinkel dem Cyclohexanring selbst 
entsprechen miisse — im Sinne der iN G O LD schen Theorie der Valenzablenkung. 
W e n n  dagegen die Kondensation die Sechsringe zwingt, multiplanar u. damit spannungs
frei zu werden, muB der erwahnte Effekt dem des — bekanntlich spannungsfreien — 
Cyclopentansystems entsprechen. — Der Monobromester I  kann ebensowenig wie in 
der Cyclohexan- u. Cycloheptanreihe dureh Bromienmg der trans-Dekalin-2,2-diessig- 
saure gewonnen werden, wohl aber aus dem sauren Athylester, wobei nur wenig Brom 
in den CH2-COOH-Rest geht (I a). Die erhaltenen Prodd. spalten mit KOH Brom- 
wasserstoff ab u. bilden teils trans-Dekalin-/?-spirocyclopropan-l,2-dicarbonsauren (II)
— in 38% d. Th. genau wie in der Reihe des Cyclohexans u. Cycloheptans — teils Lacton
sauren (VI). Von der Verb. II  wurden im ganzen 3 Isomere erhalten (statt der mog- 
lichen 4), denen die Formeln III  u. IV der trans-Saurcn A u. B u. V der eis-Saure A 
zugeschrieben werden. I II  u. IV entstehen direkt bei der erwahnten R k .; sie geben bei 
der Destillation das Anhydrid von V (in  den Formeln liegen dicke Striche vor, punk- 
tierte hinter der Papierebeno). Wahrend das Cyclohexan-Analogon von I I  noch bei 
240° gegen konz. HC1 bestandig ist, sind die beiden Verbb. I II  u. IV gleich unbestandig 
(gegen 20%ig. HC1 bei 200°, gegen 5%ig. HC1 bei 240°). Dies Verh. ist dureh den 
spiro-Cyclopropan-, nicht den Dekalinring bedingt, denn trans-Dekalin-2,2-diessig- 
saure ist bei gleicher Behandlung stabil. Die Sauren der Konst. I I  sind gegen kaltes 
Permanganat bestandig. — Von den erwahnten Lactonsauren (VI) — die besser m it 
wss. Sodalsg. gewonnen werden — wurden alle 4 Isomeren erhalten: I  liefert zwei 
Lactonsauren, I  a zwei Isomere. Modellbetrachtungen lassen erkennen, daB aus I  
VII u. VIII, aus I  a IX u. X entstehen diirften; ihnen liegen die a-Oxy-trans-dekalin-
2,2-diessigsauren XI u. XII zugrunde. Wider Erwarten lieferten alle 4 Isomeren von VI 
versehiedene Monoanilide X III (auch mit uberschiissigem Anilin). In  der Cyclohexan- 
reihe wird unter gleiehen Bedingungen leicht ein Dianilid erhalten. Der Unterschied 
erklart sich unter der Annahme, daB trans-Dekalin spannungsfrei ist, wodurch zwischen 
den AuBenyalenzen an einem C-Atom der n. Tetraederwinkel bleibt, u. somit der 
spiro-AnschluB eines Funfrings ohne Verzerrung, der eines Dreirings nur unter Ver- 
zerrung, also Instabilisierung moglich ist. Umgekehrt liegt die Sache beim Cyclo- 
hexan. — Der Dibromester XIV der trans-Dekalin-2,2-diessigsaure gibt bei der Hydro- 
lyse m it 64%ig. wss. KOH vor allem a-Keto-trans-dekalin-2,2-diessigsaure (XV), 
ferner etwas trans-zl2,3-Octalin-2-essigsaure (XVI) u. ein nicht krystall. Gemisch stereo- 
isomerer Oxylactonsauren der Struktur XVII; eine Oxy-spiro-saure XVIII entstand 
nicht. Mit 15%ig. NaOH durchgefiihrt, gab die Hydrolyse auch keine ungesiitt. Siłure 
XVI. Methylalkoh. KOH gibt zwei Methoxyspirosauren (XIX u. XX), dereń Struktur 
sich daraus ergibt, daB nur die eine ein Anhydrid bildet. XX geht mit kochender Brom- 
wasserstoffsaure in XV iiber, offenbar iiber XVIII, das sich leicht isomerisiert. Die 
erhaltenen Resultate entsprechen genauestens den analogen in der Cyclopentanreihe; 
die in der Cyclohexan- u. Cycloheptanreihe sind dayon prinzipiell yerschieden. — 
Die Struktur der ungesatt. Saure XVI geht aus folgender Synthese heryor: trans- 
/S-Dekalon gibt mit Zink u. Bromessigester 2-Oxy-trans-dekalin-2-essigsaureathyl-
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ester (XXI) u. dieser bei der Dehydratation u. anschlieCenden Verseifung (XVI). Primiir 
entsteht fraglos die /9-Dekahydronaphthylidenessigsaure (XXII), die auch bei der 
Dehydratation der XXI zugrunde liegenden Saurc gebildet wird u. mit Alkali glatt 
in XVI sich umlagert. Bei der Bldg. von XVI aus XIV entstelit nebenher — vermutlich 
iiber die Zwischenstufe der Glyosylsaure — Oxalsaure. — Mit wss. Sodalsg. gibt XIV 
eine Misehung von Sauren, aus der neben Spuren einer Substanz vom F. 182— 183“ 
(Oxylactonsaure ?) nur XV herausgearbeitet werden konnte. Auch hier muB (vgl. 
INGOLD, C. 1921. III. 302) XVIII ais Zwischenstufe angenommen werden. Die Hypo- 
these, daB der Dibromester XIV die unsymm. Formel XXIII habc, ist nach den Er- 
fahrungen an der /S,/?-Dimethylglutarsaure unhaltbar (P e rk in  u. T h o rp e , Journ. 
chem. Soc., London 79 [1901].” 729; K on, S te v e n s  u. T h o rp e , C. 1922. III. 1084). 
Es ergibt sich aus diesen Beobachtungen ein fundamentaler Unterschied zwischen 
dem Cyclohexan- u. dem trans-Dekalinsystem, der in der eingangs angedeuteten 
Weise zu deuten ist. D i e S e c h s r i n g e i m  t r a n s - D c k a l i n  s i n d  n i c h t  
e b e n ,  d a s  S y s t e m  i s t  s p a n n u n g s f r e i .  Cyclohexan ist eben, besitzt 
also Ringspannung. Nach H e n d r ic k  u . B ilic k e  (C. 1927. I. 1548) sind die Benzol- 
hexahalogenadditionsprodd. gleichfalls nicht multiplanar. — Dio erhaltenen Verbb. 
sind fast alle auBerordentlich krystallisationstrage.

CHBr-COOR
CHL-COOR

COOH

j™“ |^CH Br.C O O H

H
r \  c o o h
30011'--.

c 9h ,

c o o h

• > c < ^ 0S > 0
VI

C9I I16> C <
I I

CH-COOH
CH-COOH

o o iiy 0
CHs— CO 

CH,

COOH
/ i \ ę ° 0H

. y
CH,—CO 

CH(OH)COOII

COOH
j
H

.C H -C O O H  
- X II  

CH(OH) • COOH

.CHBr-COOR

CaH ,0> C <
CHtco-Nii-Ceiy-o

----------c óC H ,-----
X II I

XIV
CHBr-COOR

C H ^ C H ( C 0 0 H ) . 0
X V II CH(OH)------CO

c9H16> c<(r(0H)-C00H
X V III CH-COOH 

^CH, • COOR 
'O H

XXI

p t t  - ^ p ^C O -C O O H  
^ U h ^ S c h , .  COOH 

XY

COOH
/J N , .  COOH oen, --.j

CHS- COOH

:

CH-COOH

X X II

XVI
OCH,

/r-- .. c o o h
X COOH - J  

XX H

r  Ti -v.p ^CBrj»COOR
09Hi6>b<Q CH COOR

X X III
V e r s u c h e .  trans-Dekalin-2;2-diessigsauremonoathylester, C]6H 260 4. Aus dem 

Anhydrid der Saure mit alkoh. Na-Athylat. Sehweres, nicht destillierbares Ol. Analog 
laBt sich der Mełhylester, Cl5H210 4, darstellen. — lrans-Dekalin-a.-brom-2,2-diessig- 
sćiuredidthylesler, C18H 290 4Br (I). Aus dem vorigen durch aufeinanderfolgende Be- 
handlung mit Phosphorpentachlorid, Brom u. A. Nieht destillierbares Ol. — łrans- 
Dekaliii-a-brom-2,2-diessigsauremonoalhylesler, CjgHj-OjBr (I a). Neben dem yorigen.
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Schweres Ol, nicht destillierbar. — Lactone VI der a.-Oxy-trans-dekalin-2,2-diesigsduren. 
Zur Darst. s. den theoret. Toil. Laclon VII, C14H 2tlOj, aus Bzl. seidige Nadeln, F. 156°; 
Anilinsalz, C20H 27O4N, erlialten durch Vermischen wss. Lsgg. der Komponenten, 
Nadeln, F. 126°; Anilid, C20H 25O3N (XIII), erhalten durch Erhitzen auf 200—210°, 
aus vcrd. A. Nadeln, F . 154°. — Laclon VIII, C14H 20O4, aus Bzl. Drusen von Nadeln, 
F. 163°, Anilinsalz, C20H 27O4N, aus Bzl. Nadeln, F. 147°, Anilid, C20H 25O3N (XIII), 
aus yerd. Methylalkohol rundę Drusen, F. 172°. — Laclon, Cu H 20O4 (IX), aus dem 
aus I  a m it wss. Soda erhaltenen Athylesler vom Kp .0 210—211° m it konz. HC1 dar- 
gestellt, aus Bzl.-PAe. dicke Platten (zunachst ais Hydrat, das sein W. bei 100° abgibt) 
vom F . 165— 166°; Anilid, C20H 25OaN (XIII), aus verd. A. Blattchen, F. 166°. — 
Laclon, C14H 20O4 (X), aus dem wie bei IX gewonnenen Athylesler vom K p .0 215° dar- 
gestellt, aus Bzl. Nadeln, F. 132°; Anilinsalz, C20H27O4N, aus Bzl. Nadeln, F . 122°. — 
traiis-Dekalin-fi-spirocyclo})ropan-lrans-l,2-dicarhonsaure A, Cl4H 20O4 (III oder IV). Aus
I mit konz. KOH (Trennung der Isomeren durch fraktionierte Fallung aus Aceton 
m it W.). Aus 5%ig. HC1 bei 240°, dann aus wss. Aceton F. 264°; Dianilid, C2CH2u0 2N2> 
aus A. Nadeln, F. 307° (Zers.). — trans-Dekalin-P-spiro-cyclopropan-lrans-l,2-dicarbo?i- 
saure B, Cl4H 200 4 (IV oder III). Neben dem vorigen. Aus wss. Aceton fam kraut- 
ilhnliche Gebilde, F. 250°; Dianilid, C26H3,,02N2, aus A. Nadeln, F. 303°. — trans- 
Dekalin-P-spiro-cyclopropan-cis-l,2-dicarbonsaure, C14H 20O4 (V). Neben den vorigen — 
dabei tr i t t  noch das geometr. Isomero auf, konnto aber nicht gefaBt werden — oder 
aus ihnen durch Dest. u. anschliefiendc Behandlung des Anhydrids Cl4H 180 3, aus PAe. 
Nadeln, F. 107°, m it Alkali u. Ansauern. Aus Chlf.-PAe. Prismen, F. 185— 186° (Zers.).
— symm. Dibrcrm-lrans-dekalin-2,2-diessigsduredidthylester, C18H 280 4Br2 (XIV). Darst. 
wie bei I. Schweres Ol. Die cntsprecliende Siiure, C14H 20O4Br2, aus Chlf.-PAe. Pulver, 
F. 199° (Zers.), wurde erhalten, ais das Saurechlorid s ta tt mit A. mit wasserfreier 
Ameisensauro zersetzt wurde. —■ a-Keto-trans-dekalin-2,2-diessigsdure, C14H 20O5 (XV). 
Aus dem vorigen mit wss. Alkali. Aus Bzl. kurze, aus Chlf. lange Nadeln, F . 156°. 
Chinoxalinderiv., C2()H 240 3N2, erhalten mit o-Phenylendiamin in Eg., weiBe Drusen 
aus A., F. 230°. Die Siiure kondensiert sieh nicht mit Semicarbazid, Phenylhydrazin,
2,4-Dinitrophenylhydrazin u. Diplienylbarbitursaure, offenbar weil sio zu sauer ist, 
wohl aber gibt ihr Mono-Na-Salz ein Semicarbazon, C15H 220 ąN3Na +  1/2 H 20  (wasser- 
frei), F. 255° (Zers.). Die Saure (XV) gibt mit sodaalkal. H 20 2 die 2-Carboxy-trans- 
dekalin-2-essigsaure vom F. 197°, bei der Vakuumdestillation wahrscheinlich ein 
Gemisch der Anhydride beider Isomeren dieser Substanz (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1137). — 
Dimethylesler vcm XV, C10H 24O5. Aus XV m it Methylalkohol u. konz. H 2S 0 4 oder aus 
dem Ag-Salz m it Jodmethyl. Ol, Kp.2l 228°. Phenylliydrazon, C22H30O4N2, nur cr- 
liiiltlich in Bzl., nicht in A. u. Eg., aus verd. Essigsaure rechtwinklige Prismen, F. 225° 
(Zers.). — A^-trans-Octalin-2-essigsdure (kann auch die A 1,2-Verb. sein), Cj2H 180 2 
(XVI). Neben XV, durch Veresterung mit Methylalkohol u. H 2S 0 4 u. anschlieCende 
Verseifung aus den Mutterlaugen gewinnbar. Aus PAe. rhomb. Platten, F . 100—101°; 
Dibromid vom F. 183° (s. unten). — trans-Dekalin-fi-spiro-tra7i$-l-methoxycyclopropan-
1,2-dicarbonsdure, C15H 220 5 (XX). Aus XIV mit metliylalkoh. KOH. Aus Essigester 
oder wss. Aceton feine Nadeln, F. 213°. Gibt mit sd. HBr XV. — traiu-Dekalin-fi-spiro- 
cis-l-methoxycyclopropan-l,2-dicarbonśtiure, C15H 220 5 (XIX). Neben der vorigen, 11. 
in Bzl., isolierbar uber das mit CH3COCl oder durch Erhitzen uber den F. erhaltliche 
Anhydrid, C15H 20O4, K p .12 210—220°, aus PAe. Nadeln, F. 145°. Aus wss. Aceton 
Nadeln, F. 204°" — 2-Oxy-trans-dekalin-2-essigsduredlhylester, Cł 4H 240 3 (XXI). Aus 
trans-/3-Dekalon, Zink u. Bromessigester in Bzl. Kp.2„ 184°; K p .20 179—180°, rf174 =
1,045, nD17 =  1,4832. — 2-Oxy-lrans-dekalin-2-essigsdure, C12H 20O3. Aus dem vorigen. 
Aus Bzl. Nadeln, F. 102°. — trans-Dekahydronaphthyliden-2-essigsdure, Ci2HI80 2 
(XXII). Aus dem vorigen mit sd. Essigsaureanhydrid. Aus PAe. Prismen, F. 145°. 
Oxydation m it sodaalkal. Permanganat fiihrt zu trans-/9-Dekalon, Semicarbazon, 
F. 193°. 1-std. Kochen mit 64°/0ig. KOH gibt XVI, ebenso aufeinanderfolgende Be
handlung von XXI m it POCl3 in Bzl. (ungesatt. Ester vom K p .24 170°) u. wss.-alkoh. 
KOH. — Dibromid von XXII, C12H180 2Br2. Dest. in Chlf. (neben einem niedriger 
schmelzenden, nicht isolierten Isomeren). Aus Bzl.-PAe. diamantahnliehe Krystalle, 
F. 170°. — Dibromid von XVI, C12H J80 2Br2. Darst. analog. Aus Chlf.-PAe. dicke 
Platten, F. 183°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 0 . 1162—84. Mai. London, College 
of Science and Technology.) B ergm ann .

W . E . Bachm ann, Die angebliche Existenz von zwei slereoisomeren 9-Benzyl-9- 
phenylfluorenen. In  Ubereinstimmung mit S c h m i d t , St e i n  u. B a m b e r g e r  (C. 1 9 2 9 .
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II. 1262) konnte Vf. aus 9-Phenylfluorennatrium u. Benzylchlorid nur das gewolinliche 
9-Phenyl-9-benzylfluoren (F. 140,3—140,8° [korr.]), u. zwar in 99%ig. Ausbeuto, er
halten; es wurde keine Spur des von S c h le n k  u. B erg m an n  (C. 1 9 2 9 . I. 2644) be- 
schriebenen Isomeren vom F. 12B—126° erhalten. Auch bei der Einw. von Benzyl
chlorid auf Phenylbiphenylemnethylmagnesiumbromid oder von C6H 5 • CH2 • MgCl auf
9-Chlor- oder Brom-9-phenylfluoren wurde nur e i n  Rk.-Prod. isoliert. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 5 2 . 3290—92. Aug. 1930. Ann Arbor [Michigan], Univ.) O s te rta G .

Herman Decker, En-onium-JConjugałion ais Ursache abnormer Reaktionen. Stick- 
stoff, Sauerstoff, Schwefel u. andere Elemente konnen, wenn sie nicht in ihrer hóchsten 
Wertigkeitsstufe vorliegen, m it einer Doppelbindung ebenso in Konjugation treten 
wie eine andere Doppelbindung — ein Zustand, den Vf. ais En-onium-Konjugation 
bezeichnet. Gegenuber der konjugierten Dopppelbindung im THIELEschen Sinn 
eracheint aber immer das „Heteroatom" posiliv geladen. Vf. yersucht m it dieser Auf- 
fassung eine groBe Anzahl organ. Rkk. zu deuten nach dem allgemeinen Schema:

S -C  =  C RX >- S  ■ ^  1 • So addiert die „Pseudenbase“ I  Jodwasserstoff zu
A i.v

dem Oniumsalz H, das beim Erwarmen Jodmethyl abgeben kann unter Bldg. von III. 
Auch die Alkylierung des Acetessigesters, Acetons u. ahnliclie Enole wird analog erklart, 
da die Enolate ais Pseudenbasen aufgefaBt werden konnen. Ebenso zu formulieren 
ist die erschopfende Methylierung des a-Methylindols, die yon IV iiber V zu VI u. schlieB-

ĆH. J ^ ^ C H 3 ÓH3 C l f ^ J

lich zu VII fiihrt. — Furan, Thiophen u. Pyrrol konnen gleiohfalls ais Pseudenbasen 
aufgefaBt werden, yon denen sich die Oniumformen VIII u. IX (im Fali des Thiophens) 
ableiten; in beiden Stellungen kann Substitution eintreten, VIII entspricht der o-, 
IX der p-Substitution etwa des Anisols. Besonders fiir die weitgehend erforschte 
Pyrrolchemie erweist sich dieses Deutungsprinzip ais fruchtbar. Endlich weist Vf. darauf 
hin, daB sich von den Jodalkylaten ScHIPFscher Basen Pseudenbasen ableiten lassen 
(X — y XI) u. daB auch die Yinylather ais solche aufgefaBt werden konnen. (Helv. 
chim. Acta 1 3 . 666—75. 1/7. 1930. Lausanne.) B e r g m a n n .

Raymond Charonnat und Raymond Delaby, Ober ein nev.es Produkt aus 
Pyramidon. Kurze Reff. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1 9 3 0 . I .  528. 1473. 
1787. Nachzutragen ist: Dioxypyramidon (I) wird am besten wie folgt dargestellt: 
200 g gepulvertes Pyramidon langsam m it 200 ccm 30°/oig. H 20 2 versetzen, langere 
Zeit in Eis stehen lassen, m it yorhandenen Krystallen impfen. Ausbeute 120 g u. 
aus der Mutterlauge durch Einengen noch 20 g an fast reinem I. Dieses krystallisiert 
nur in  Ggw. yon Keimen, ist schwach bitter u. geruchlos. — Ausfiihrliche Angaben 
iiber die Loslichkeit von I, Pyramidon (II) u. Antipyrin (III) in W. u. organ. Solyenzien 
ygl. Original. Sattigungs- bzw. Schmelztempp. yerschiedener Gemische von I  u. W.: 
1 :1  =  43°; 3 :1  =  52°; 19 :1  =  75°. —? Die Loslichkeit von II in W. wird durch
2 Kurven ausgedruckt; die eine entspricht dem Gleichgewicht yon krystallisiertem II 
m it seiner gesatt. Lsg., die andere, geschlossene der gegenseitigen Loslichkeit yon 
fil II u. W. Erwarm t man ein Gemiseh, welches iiber 9,38 u. unter 80% II enthalt, 
so erfolgt zuerst homogene Lsg., welche sich bei weiterem Erwarmen in 2 Phasen 
trennt: m it W. gesatt. fl. II u. m it fl. II gesatt. W. — I wird durch Soda u. NaOH aua 
seiner wss. Lsg. gefallt u. yermag andererseits — wie III, aber schwaoher — die Los-
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liohkeit gewisser Substanzen in W. zu erhóhen, z. B. die von II. — Fiir II u. III werden 
zahlreiche Farbrkk. angegeben, wolcbo I nicht zeigt. Mittels HNOs lassen sich noch 
1°/00 II u. 5°/oo HI in I nachweisen, wenn man 2 ccm einer Lsg. von I 1: 10 m it 0,1 ccm 
einer Lsg. von II 1: 500 bzw. III 1: 100, 0,1 ccm N aN 02 1 :10  u. 1 Tropfen H 2S04 
1: 10 versetzt. Bei II violette, bei III griine Farbung. — Die positive Farbrk. von
I m it K,Fe(CN)6 u. HC1 beruht auf der Gruppe CH3 • CO • N(CH3) • N(C6H5)—, denn 
a-Acetyl-a-methyI-/?-phenylhydrazin gibt dio Rk. auch. — I ist, im Gegensatz zu II, 
unempfindlich gegen Oxydationsmittel, Halogene u. ihre D eriw ., saure organ. Farb- 
stoffe, Tannine, Hg- u. Ag-Yerbb., Alkaloidsalze, Phenole. Es kann, da es keine bas. 
Eigg. melir besitzt, mit Aspirin kombiniert werden. — Die Hydrolyse von I wird aus- 
fiihrlich beschrieben. Vóllige Hydrolyso durch Erliitzen mit 10 Teilen W. u. ł/4 VoI. 
konz. NaOH oder durch langeres Kochen mit n. H 2S 04. Teilweise Hydrolyse durch 
48-std. Stehen in 10 Teilen W. u. 1 Mol. n. NaOH, wobei der groBte Teil des a.-Acetyl- 
a-methyl-fi-phenylhydiazins auskrystallisiert, schneller unter Erhitzen bei allmahlicher 
Zugabe der NaOH, ebenso mit Ba(OH)2 (geringer UberschuB). Im  letzteren Fali ist 
das Acetylmethylphenylhydrazin am reinsten; daneben bildet sich dimethylozamid- 
saures Ba, [(CH3)2N -C 0-C 02]2Ba. — Die Tatsache, daB die pharmakolog. Eigg. von 
n  in I  erhalten geblieben sind, zeigt, daB dieselben nicht spezif. fiir den Pyrazolon- 
ring sind. (Buli. Sciences pharmacol. 37. 7—27. 75—89. Jan. u. Febr. 1930. Paris, 
Fac. de Pharm.) LlNDENBAUM.

Dorothy A. Hałin und Elizabeth Dyer, Synthese des Polypeptidkydantoins 
N-3-Melhyl-5-tyrosylhydantoin-N-l-phenylessigsaure. (Vgl. C. 1925. I. 1305. 1926. I. 
1559. 1928. I. 511. 2400.) Die yorliegende Unters. wurde ausgefuhrt, um eine friihere 
Beobaehtung, nach welcher 2 asymm. C-Atome im Polypeptidhydantoinmol. Meso- 
u. Racemisomerie liervorrufen, zu bestatigen u. die Wrkg. von Substitutionen in 
Stellung 1 auf die Beweglichkeit des Mol. naher kennen zu lernen. Durch Konden- 
sation von 3-Methyl-5-anisalhydantoin mit Phenylbromessigester entstanden 2 un
gesatt. Ester I, der labile in geringer Menge, durch Hydrierung derselben 2 gesatt. 
Ester II, durch dereń Verseifung die entsprechende Saure, welche in 5 Modifikationen 
erhalten wurde, u. schlieBlich durch Entmethylierung das gewiinschte Polypeptid- 
hydantoin III. Die Konst. dieser Verbb. folgt nicht nur aus ihren chem. Beziehungen, 
sondern auch aus ihren spektrograph. Eigg. (vgl. nachst. Ref.), ferner aus der hydrolyt. 
Spaltung von IH in C02, CH3-NH2 u. IV. — Der Ersatz von H durch C6H 5 im 1-stan- 
digen Essigsaurerest (vgl. die C6H5-freie Verb., C. 1925. I. 1305) erhóht die Beweglich
keit des Mol. stark, wie aus folgenden Tatsachen ersichtlich ist: 1 . Es wurden sowohl 
von den gesatt. wie von den ungesatt. Verbb. mehr Isomere erhalten, ais theoret. zu 
erwarten waren. 2. Gewisse Verbb. neigen stark zur Bindung von W. oder A. 3. Die 
labilen Formen isomerisieren sich sehr sehnell zu den stabilen. 4. Die Ester I  zeigen 
eine erhohte Neigung, unter der Wrkg. von Alkali die 1- oder 5-standige Gruppe ab- 
zuspalten.

CO-N(CH3).CO 
1 C0,CaH6 • CH(C6H6) • Ń-----------------C : CH • CeH4 • OCHs

CO-N(CH3)-CO
11  CO,C2H6 • CH(C6HS) • Ń----------------Ó H .CH ,.CeH4.OCHs

I I I  CON(CH3)-CO IV COsH
C 02H-CII(C6H5)-N-------------CH.CIIł -C«H4.OH C02H-CH{CbH6).NH.Ćh.CH2-CJL-0H

V e r  8 u c h e. 3-Melhyl-5-anisalhydantoin-l-phenylessigsiiuredłhylester, C22H 220 5N2 
(I a). Alkoh. Suspension von 3-Methyl-5-anisalhydantoin (dieses ygl. C. 1925. I. 1305) 
mit 1,2 Atom Na stark geschiittelt, schlieBlich ca. 2 Stdn. gekocht, 1,2 Mol. Phenyl- 
bromessigester in A. zugegeben, nach Ablauf heftiger Rk. bis zur neutralen Rk. ge
kocht, Nd. mit k. Chlf. ausgezogen, eingeengte Lsg. mit h. A. yersetzt. Seidige Rosetten 
aus A., F . 119—120,5°. — Isomerer Ester, C22H 22OsN2 (I b). Lsg. von I a in A.-Chlf. 
(2: 1 Vol.) wahrend 25—30 Stdn. abwechselnd mit HC1 gesatt. u. 1 Stde. auf W.-Bad 
erhitzt, gummiartiges Prod. in Chlf. siiurefrei gewaschen, getrocknet, eingeengt, mit 
A. verd. Nadeln aus A., F. 100,5—101,5°. Wird durch mehrmonatige Sonnenbestrahlung 
der ath. Lsg. wieder in l a  zuriickverwandelt. — 3-Methyl-5-anisylhydantoin-l-phenyl- 
essigsdureathylester, C22H 240 5N2 (II a u. b). Durch Hydrieren von I a oder b in A. 
mit Pd-Kolloid, schlieBlich mit etwas Eg. gekocht, F iltrat eingeengt, wonaeh II a 
ausfiel. Rhomb. Krystalle aus A., F . 112—113°. Aus der Mutterlauge nach Ver-
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dampfen ein Ol, welches bei mehrwochigem Stehen u. ófterem Scliutteln m it A. Ndd. 
abschied. Das niedrigst schm. Prod. lieferte aus A. II b, F. 64—65°, selir unbestandig, 
schon beim Umkrystallisieren teilweise in  II  a ubergehend. — 3-Methyl-5-anisylliydan- 
ioin-l-phenylessigsaures Kalium  u. Natrium, C^oHmOsNsK u. C20H 1!(O5N2Na. Durch 
kurzes Kochen von II  a oder b oder auch yon obigem Ol m it alkoh. KOH oder C2H 5ONa. 
Das K-Salz bildet aus A. P latten m it KrystaU-A., F. 88—90°, A.-frei F. 109—110°. 
Na-Salz, aus A. oder W., F. 178° (Zers.). Beide lieferten in absol. A. m it HCl-Gas glatt
II  a. — 3-Methyl-5-ąnisylhydantoin-l-j)henylessigsdwren, C20H 20O5N2. Saure A : Wss. 
Lsg. Toriger Salze angesauert, gummiartiges Prod. 2 Stdn. stehen gelassen. Aus wss. A. 
+  W. (1 :1 ) m it 1 H 20 , F . 92—94°. — Saure B: Durch 172-std. Erhitzen von Saure A 
auf 80° unter Abgabe yon 1 H 20, bisweilen auch durch Ansauern der wss. Lsg. obiger 
Salze. F. 114,5—116°. — Saure C: Wurde erhalten, ais obiges gummiartiges Prod. 
sofort in A. aufgenommen u. die Lsg. verdampft wurde. Platten m it 1 (C2H 5)20 ,
F. 76—78°. —■ Saure D: Durch i y 2-std. Erhitzen von Saure C auf 140° oder von Saure E 
auf 160—170°. F. 67—69°. — Saure E: Is t die bei Raumtemp. stabilste Form . Bildete 
sich aus Saure A durch Rrystallisieren aus wenig A. oder A .; aus Saure B durch 12-std. 
Erhitzen auf 87° oder K rjrstallisieren aus A .; aus Saure C durch Erhitzen bis zur 
Gewichtskonstanz; aus Saure D durch 4-woohiges Erwarmen auf 50°, langsamer bei 
Raumtemp., schnell durch Rrystallisieren aus A. Platten aus Chlf.-A. (1 : 10), F. 147 
bis 149°, in A. m it Phthalein titrierbar. Wird durch sd. HCl-gesatt. A. zu II a yer- 
estert. — 3-Methyl-5-\p-oxybenzyl]-Jiydantoin-l-phenylessigsdure, C,gH 130 6N 2 (III). Es 
bilden sich stets mehrere isomere Sauren, von denen jedoch nur eine in reiner Form 
isoliert werden konnte. Obige Saure E  ł/ j  Stde. oder II a oder I a ca. 2 Stdn. mit 
H J  (D. 1,7) u. rotem P  auf 100—110° erkitzt, H J  entfernt, Sauregemisch (von wechseln- 
dem F.) in  A. aufgenommen, m it yerd. NaOH ausgezogen, E xtrak t eingeengt, angesauert, 
wieder in A. aufgenommen usw. Aus wss. Aceton hellgelbe Nadeln m it Krystallwasser,
F. 144°, wasserfrei F. 206—207,5°. — Athylester, C21H 220 5N2. 1. Aus n i  oder auch 
dem rohen Sauregemisch m it A. u. HC1. 2. Durch wiederholtes Abdampfen des aus
I a u. H J  erhaltenen Prod. m it A. In  beiden Fallen krystallisiert nur ein Teil, wahrend 
der Rest ólig bleibt. Aus wss. A. oder Chlf.-A., F. 125—127°. — Tyrosin-N-phenyl- 
essigsdure, C17H 170 5N (IV). 1. Aus III oder dereń Athylester m it Ba(OH)2. 2. Direkt 
aus I  a durch Erhitzen mit H J  u. P, Entfemen des H J  durch Vakuumdest. u. wenig 
W., 24-std. Erhitzen m it Ba(OH)2, Dampfdest., Entfemen des Ba m it H 2SO,, u. Ver- 
dampfen bei Raumtemp. Aus A., F . 223—225° (Zers.), wl. in W. u. A."— Cu-Sak,
3 C17H 150 6NCu, 10 H ?0. Mit bas. CuC03 in  sd. W. Blaue Nadeln aus W., F. 215° 
(Zers.), wasserfrei griin, sehr hygroskop. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 2 . 2494—2504. 
Juni 1930.) L in d e n b a u m .

Dorothy A. Hahn und Elizabeth Dyer, Isomerie gewisser ungesattigter Sauren, 
welche bei der Synthese der N-S-MethylS-tyrosylhydantoin-N-l-phenylessigsdure erhalten 
umrden. Von den im vorst. Ref. beschriebenen beiden ungesatt. Estern I  a u. b wurden 
durch Verseifung 3 isomere K-Salze (A, B u. C) u. 4 isomere Sauren (A, B, C u. D) 
erhalten. Die Ester u. Sauren wurden spektrograpk. untersucht, wobei in erster Linie * 
zu bemerken ist, daB die Absorptionskurye von I  a fast zusammenfallt m it der der
l-Methyl-5-benzalhydantoin-3-essigsdure yom F. 198,5—199,5° (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2400, 
hier anders beziffert). Die Kuryen der Sauren u. ihrer Ester sind fast ident. 2 Sub- 
stituenten in  1 u. 3 bewirken Verschiebung der Bandę, ohne den Charakter der Kurve 
zu andern, u. dieser scheint yon der N atur der Substituenten unabhangig zu sein, 
was fiir die Konfigurationsbest. des Hydantoinringes wichtig ist. Beim gesatt. Ester n a  
ist das Masimum nach dem Ultrayiolett verschoben u. die Bandę wesentlich sehmaler. 
Die Kuryen yon I a u. b unterscheiden sich nur darin, daB die yon I a  etwas nach 
Ultrayiolett yerschoben ist, entsprechend der grofleren Stabilitat von I  a. Desgleichen 
unterscheiden sich die Kuryen der Sauren A, B u. C nur durch ihre Lagę; der Ver- 
schiebung der Bandę nach dem Ultrayiolett entspricht ein Ansteigen des F. u. der 
Stabilitat. Die Kuryen yon Ester I  a u. Saure A einerseits, Ester I  b u. Saure C 
andererseits fallen fast zusammen; entsprechend wird I  a zu A, I  b zu C hydrolysiert, 
A zu I  a, C zu I b yerestert.

V e r s u e h e .  3-MetJiyl-5-anisalhydantoin-l-phenylessigsduren, C20Hl8O5N2. 
S a u r e  H y d r o l y s e  v o n  l a :  Mit konz. HC1 u. Eg. 1 Stde. gekocht, m it W. 
yerd. Erhalten Saure A , gelbo Nadelbuschel aus A., F . 203—204°. Liefert m it A.
u. HC1 glatt I  a zuriick, m it alkoh. KOH das K-Salz A. — A l k a l .  H y d r o l y s e  
v o n I a: Mit 1 Mol. KOH in A. 15 Min. gekocht, nach Eiskiihlung filtriert. Erhalten
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K-Salz A , CjoH^OjNjK, F. 208—210° (Zers.). Daraus m it verd. HC1 Saure A , mit 
A. u. HC1 odor mit C„H5J  I a. Aus der Mutterlauge des K-Salzes dureh Ansauern 
wenig Saure B, nach Ausziehen m it h. A. oder Aceton Platten aus Eg., Wiirfel aus A., 
F. 227—229°. LicC sich nicht verestern. Lieferte m it sd. alkoh. K O Ś das K-Salz B, 
C20H 17O5N 2K, Prismenbiisehel, F. 212° (Zers.), 1. in W., daraus dureh Ansauern Saure B 
zuriick. — Wird die alkal. Hydrolyse in wss. A. ausgefiihrt oder K-Salz A inschwaeh 
alkal. wss. Lsg. erhitzt, so tr it t  teilweise Zers. ein unter Bldg. von 3-Methyl-B-anisal- 
hydantoin u. Anisaldehyd. — S a u r e  H y d r o l y s e  v o n  I b :  Wie oben, Roli- 
prod. aus A -f- W. umgefallt, mit wenig A. cxtrahiert. Geringer Ruckstand war Saure A . 
Aus dor ath. Lsg. Saure C, hellgelbe P latten aus A., F. 178,5— 180,5°. Liefert mit 
A. u. HC1 I b zuriick u. danoben ein wenig I  a infolge Isomerisierung, wird dureh 
langeres Koehen mit konz. HC1 in Eg. zu Saure A isomerisiert. — A l k a l .  H y d r o 
l y s e  v o n  I b :  Mit 1,2 Mol. KOH oder C2H 5ONa in sd. A. erhalten: K-Salz C, 
CjoH^ÓINjK, 2H20, aus W., F. 192—194° (Zers.), u. Na-Salz, Ci0H 17O6N2Na, H 20 , 
aus W., F. 128—132° (Zers.). Daraus mit verd. HC1 Saure D, hellgelbes Pulyer, nicht 
umkrystallisierbar, F. 58—62°, bei 130° wieder fest, dann F. 178—180°, anscheinend 
ein labiles Isomeres von Saure C, in welche sie dureh Erhitzen, langeres Stehen bei 
Raumtemp. oder Losen in k. A., A., Chlf., Eg. iibergeht. Gab auch dieselbe Ab- 
sorptionskurve m e Saure C. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2505—12. Juni 1930. 
South Hadley [Mass.], Mount Holyoke Coli.) L in d e n b a u m .

Frances Mary Hamer, Versuche zur Herstellung von Cyaninfarbstoffen aus ąiuirtaren 
Salzen des 2-Methylacenaphthpyridins und 5-Methylacridins. (Vgl. C. 1930. I. 2100.) 
Das aus 3-Aminoacenaphthen hergestellte 2-Mcthylacenaplithpyridin wurde ais Jod
methylat mit p-Dimethylaminobenzaldehyd u. p-Nitrosodimethylanilin kondensiert. 

/ V  J  CHS ' c h 3

I j  n  _  [nil Ń

\/Vr,TT=mr-/ x>N(CH3),j H ^  y ' Y ~ Y C I  N<j

\ / \ /  \ / \ /  
Farbstoff I ist ein Sensibilisator, II ein De- 
sensibilisator. Mit Chinolinjodmethylat oder 
-athylat entstehen Isoeyanine III, m it 2-Jod- 
chinolinjodmethylat oder -athylat Pseudo- 
cyanine IV. Das aus Acetyldiphenylamin dureh 
Erhitzen mit ZnCl2 hergestellte 5-Methylacridin 
wurde ais Jodmethylat in  wss.-alkoh. Lsg. 

m it 2-Jodchinolinjodmethylat bzw. -athylat zum Farbstoff V kondensiert; Verss. 
einer Kondensation m it Orthoameisensaureester, Chinolinjodmethylat, p-Dimethyl- 
aminobenzaldehyd u. p-Nitrosodimethylanilin yerliefen negatir.

V e r s u c h e .  Aus 3-Nitroacenaphthen dureh Red. in  wss.-alkoh. Lsg. m it Bi- 
sulfit 3-Aminoacenaphthen u. hieraus mit Paraldehyd u. Salzsaure 2-Methylacenaphth- 
pyridin, Jodmethylat, C17H iaN J, aus A. F. 212°. Aus dem Jodmethylat dureh Konden
sation m it p-Dimethylaminobenzaldehyd 2-p-Dimethylaminostyrylacenajpnhpyridinjod- 
methylat, C„aH25N2J  (I), F . 224° (Zers.), in alkoh. Lsg. Absorptionsbande-bei 5200 A. 
Analog m it p-Nitrosodimethylanilin das p-Dimethylaminoanil des Acenaphthpyridm- 
2-aldehydjodmethylats, C25H24N3J  (H), F . 195° (Zers.). Aus 2-Methylacenaphthpyridin- 
jodmethylat u. Chinolinjodmethylat das Isocyanin, C27H23N2J  (III) bei raschem E r
hitzen F. 160—170°, bei langsamem Erhitzen F. 220—240°, Absorptionsmaxima bei 
5750 A u. 5400 A. Analog m it Chinolinjodathylat die Verb. C23H 25N2J , F. 217° (Zers.), 
Absorptionsmaxima bei 5850 A u. 5400 A. Wie oben mit 2-Jodchinolinjodmethylat 
das Pseudocyanin, C27H23N2J  (IV), F. 236° (Zers.), Absorptionsmaxima bei 5400 A u. 
5100 A u. m it 2-Jodchinolinjodathylat, C2gH2SN2J , F. 201° (Zers.), Absorptionsmaxima 
bei 5450 A u. 5100 A. Aus Acetyldiphenylamin m it ZnCl2 6V2 Stdn. bei 220—240° im
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Rohr 5-Methylacridin, Jodmethylat, C15H14N J, F. 263° (Zers.). Hieraus m it 2-Jod- 
cliinolinjodmethylat l,l'-Diinethyl-2,3(2',3')-benzisocyaninjodid, C25H 21N2J ( V; R  =  CH3),
F. 250—265°, Beginn der Zers. bei 230°, Absorptionsbande yon 4700 A bis 6200 A 
Maximum boi ca. 5500 A. Analog mit 2- Jodchinolinjodiithylat l(l')-M ethyl-l'(l)- 
athyl-2,3(2',3')-benzisocyaninjodid, C20H 23N2J , Sintern bei 150—160°, kein F. bis 232°; 
in ein Bad von 160° eingebracht sofortiges Schmelzen. (Journ. chem. Soc., London 
1930 . 995—1003. Mai. Ilford.) T a u b e .

Wallace Windus und C. S. Marvel, Die Reduktion ton Nicotin wid einige 
Derivate des Hexa- und Octahydronicotins. Vff. reduzieren das freie Nicotin mittels Na 
in A ., wahrend das Chlorid der katalyt. Red. mit dem Pt-Katalysator von A d a m s  u .  
S h r i n e r  (C. 1924. I. 281) unterworfen wird. In  beiden Fallen werden Gemische 
weehselnder Zus. yon Hexa- u. Octahydronicotin erhalten. Dagegen gelang es Vff. 
nicht, durch Red. zu einem Piperidinring m it ungesatt. Seitenkette in /S-Stellung zu 
gelangen. Ebensowenig fiihrte die erschopfende Methylierung von Acetyl- oder Benzoyl- 
hexahydronicotin zu solchen Prodd. Das Methyljodid des Acelylderit. lieferte nach Ober- 
fiihrung in das Hydrozyd u. desson Dest. das freie Acetylderiv. zuruck, wahrend die 
analoge Rk. beim Benzoylderit. Zers.-Prodd. ergab. — Die Trennung des Hexa- u. des 
Octahydronicotins voneinander erfolgte iiber die Benzoylderiw., wobei das Hexahydro- 
nicotin ein Mono- u. das Octahydronicotin ein Dibenzoylderiv. lieferten.

Y e r s u c h e .  Gemisch ton Hexa- u. Octahydronicotin, C10H 20N2 u. C10H 22N2, 
aus Nicotin in A . u. Na; K p .16 125—140°; cZ2°4 =  0,9800; nc2“ =  1,50 67; oder aus 
Nicotinhydrochlorid durch Red. nach H a m i l t o n  u .  A d a m s  (C. 1928. I I . 1566) mit 
P t bei 70°; nach Filtrieren u. Eindampfen wird m it wss. NaOH zerlegt. K p .10 128—130°; 
nn20 =  1,48 58; d10A 0,9192. — Monobenzoylhexahydronicotin, C17H 24ON2, aus yorst. 
Gemiseh, 10%'g- NaOH u. Benzoylchlorid. Kp-o.s-i 195—198°; </-°4 1,072; n D20 =
1,5549; [a]D20 =  —11,39°. — Dibenzoyloctahydronicotin, C24H 300 2N2, neben yorst. 
Verb. nicht ganz rein erhalten; K p .lt6 280—300°; ci20,, 1,106; no20 =  1,57 1 0; opt. inakt.
— Nicotinhydrochlorid, C10H 15N2C1, aus Nicotin in A. u. HC1; Krystalle aus wenig A. 
durch Zusatz von A., F. 163—165°. — Octahydroiiicolinchloroplalinat, F . 199—200°. — 
Acelylhexahydronicotin, C12H 22ON2, aus dem Red.-Gemisch aus Nicotin u. Essigsaure- 
anhydrid; nach Yakuumdest.: K p.j 140—150°; d2°4 1,034; no20 =  1,50 1 0; Mol.-Refr. 
60,16; [< x]d2°  =  —4,07°. — Diacetyloctahydronicotin, C14H 2(1N20 2( neben vorst. Verb.; 
ICp.j 210—213°; cP°4 =  1,041; nu20 =  1,5033; Mol.-Refr. 72,21; opt. inakt. — Benzoyl- 
hexahydronicotinmelhyljodid, C18H 27ON2J ;  aus den Komponenten in A.; hygroskop. 
Salz; F. 99—103° (Zers.), nach Erweiehen bei 85°. — Acelylhexa,hydronicotinmethyl- 
jodid, C13H 25ON2J , aus den Komponenten; óliges Prod. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
2543—46. Jun i 1930. Illinois, Chem. Inst. d. Univ.) A . H o f f m a n n .

Fernand Mercier, Uber ein neues wasserldsliches Derimt des Camphers -und 
Sparteins: das Sparteincamphersulfonat. Die Herzscliwache bei Infektionskrankheiten 
wird bekanntlich durch Injizieren eines wasserl. Campherderiy. einerseits, von Spartein- 
sulfat anderorseits beliandelt. Um diese Assoziation chem. zu verwirklichen, hat Vf. 
neutrales Sparteincamphersulfcmat, C15H 20N2, 2C10H ,6O- S 03H (I), nach 2 Verff. dar- 
gestellt: 1 . Durch Misclien konz. alkoh. Lsgg. von 1 Mol. Spartein u. 2 Moll. Campher- 
sulfonsiiure u. Einengen. 2. Durch Mischen w. wss. Lsgg. von je 1 Mol. Sparteinsulfat
u. Ba-Camphersulfonat, kurzes Kochen u. Einengen des Filtrats. 1 bildet weiCe Nadeln 
aus A., F. 241°, sil. in W. (1 Teil in 0,85 Teil bei 15°), 1. in A. (1 Teil in 4,9 Teilen), 
Chlf., unl. in A., Bzl., PAe. Lsg. in W. sauer, pn =  4,1. Gibt in 10°/oig. wss. Lsg. 
die Fallungsrkk. der Sparteinsalze: ziegelroter Nd. m it D RA GENDO RFFs Reagens; 
gelblicher Nd. mit M a y e r s  Reagena. Keine Farbungen m it den Reagenzien von 
F r o h d e , M a n d e l i n  u . W a s i c k y . Liefert m it NaOH u. A. quantitativ Spartein 
zuruck. — In  pharmakolog. Hinsicht yereinigt I  die Eigg. beider Komponenten. Es 
to te t warmbliitige Tiere infolge Atmungslahmung, aber man benotigt dazu etwa die 
doppelte Dosis ais von Sparteinsulfat, infolge der antagonist., stimulierenden Wrkg. 
der Camphersulfonsaure auf das Atemzentrum. Auf Herz u. GefaBe wirkt l vor- 
herrschend mit der Sparteinkomponente: Zunahme des Herztonus, Bradykardie, 
nicotinartige Wrkg. auf Yagus u. Sympathicus; aber die Camphersulfonsaure ver- 
mindert die Bradykardie u. scheint auch die gefaBerweitemde Wrkg. des Sparteins 
zu erhohen. Diese GefaBerweiterung betrifft yorzugsweise dio Niere u. bewirkt z. B. 
beim Hund (subcutan oder intravenos) starkę Diurese. I diirfte daher therapeut. 
yerwendbar sein. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 224—26. 28/7. 1930.) L b .
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K. Winterfeld und W. Ipsen, Zur Kenntnis des Sparteins. I I I . (II. vgl. C. 1929. 
II . 1681.) In  der II. Mitt. war die Ggw. eines Pyrrolidinringes im Sparlein sehr wahr- 
seheinlich gemacht worden. Dieser wichtige Befund wurde auf einem anderen Wege 
bestatigt. Vff. haben das a.-Sparteinjodmctliylat in wss. Lsg. m it Ag-Acetat digeriert, 
aus dem F iltrat das Ag m it H 2S entfernt u. die hellgelbe, essigsaure Lsg. des Spartein- 
me.lhoace.tais m it 5 Moll. Hg"-Acetat bei Raumtemp. 24 Stdn. stehen gelassen. Dabei 
schied sich genau so viel Hg'-Acetat aus, ais der Bldg. einer Doppelbindung entspricht. 
Dio Best. des ubersehiissigen Hg"-Acetats ergab, daG aufier der Dehydrierung auch 
Hg in den Kern cingetreten war, welches sich aber mit H 2S leioht ontfernen lieG. Die 
Lsg. wurde im Vakuum eingeengt u. lieferto das DehydrosparteinmetJioacetal ais hell- 
gelbes, an der Luft schnell zersetzliches Ol. Dio Einfiihrung einer zweiton Doppel
bindung (vgl. das Didehydrospartein in der I. Mitt.) golang auf diesem Wege nieht. 
— Das Dehydromethoacctat wurde sodann m it Cr03 in 10%ig. H 2S04 14 Stdn. 
gekoeht, wobei reiehlieh C 02 abgespalten wurde, darauf Cr03, Cr20 3 u.*H2S04 durch 
Baryt gefallt, F iltrat im Vakuum eingeengt. Da weder der sauren noch der alkali- 
sierten Lsg. durch A. oder Chlf. etwas entzogen werden konnte, wurde genau aquili- 
briert u. m it HC1 angesauert. Aus dieser Lsg. wurde ein amorphes Chloroaurat, F. 90 
bis 110°, u. ein gut krystallisiertes Cliloroplatinal, orangerote Nadeln aus verd., gelbo 
Warzchen aus konz. Lsgg., F. 250°, abgeschieden. Lctzteres Salz besaG nach den 
Analysen die Zus. (C-H130 2N)2,H 2PtCI6,H 20  u. wurde iibrigens m it etwas besserer 
Ausbeute erhalten, wenn das organ, gebundene Hg (vgl. oben) erst nach der CrO;!- 
Oxydation entfernt wurde; 4-std. Kochen bei der Oxydation geniigte. — Durch Zers. 
des Chloroplatinats mit H 2S, Entfernung der Cl' mit Ag2S04 u. der S04" m it Baryt 
wurde nach Einengen die freie Saure ais hellgriines, diekes Ol erhalten, welches im 
Vakuumexsiecator zu einer harten, krystallin., sehr hygroskop. M. erstarrte. Ihro 
monomolekulare Formel C.H130 2N  wurde durch NCH3-Bestst. bewiesen. Sie gab
purpurrote Fichtenspanrk. u. zeigte [a]o15 =  —51,6° in W. Dieses Spaltprod. ent-

C8H ,1N - H C r '^ ''" HaQ
II

C8HI4N -H C

c 8h 14n - h q N-CH;,

CH-CH3 C0 sH ‘HCr
ILCl VI

■jCH2
-CH • CII,

N -C H ,
halt also denjenigen N-Ring, der durch CH3J  methyliert u. ais Pyrrolidinring erkannt 
worden ist, u. kann nur eine N,C-Dimethylpyrrolidincarbonsaure sein. Erteilt man 
dem pyrrolidinhaltigen Ringsystem des Sparteins eine der Formeln I—IV, so muB 
obige Saure Formel V oder VI besitzen. — Die Mutterlauge obigen Chloroplatinats 
wurde nach Aąuilibrieren mit H 2S, Ag2S04 u. Baryt verdampft. Es hinterblieb ein 
gelbes, dickes Ol, im H 2S04-Vakuum krystallin. erstarrend, sehr hygroskop., ohne 
Pyrrolrk., opt.-inakt. Die wss. Lsg. lieferte durch Digerieren m it CuC03 u. Einengen • 
des Filtrats ein tiefblaues Ol, im Vakuum krystallin. erstarrend, sehr hygroskop., 
m it 8,4% N, 1. in absol. A. m it der tiefblauen Farbę des Cu-Salzes einer Aminosaure. 
Ein einheitliches Prod. scheint jedoch nicht vorzuliegen. — Darst. des a -Sparłeinjod- 
methylats, Ci6H 29N ,J. 10,5 g Spartein mit 13 g CH, J  u. 14 ccm Essigester versetzt. 
Das nach einigen Stunden erstarrte Gemisch zeigte F . 214—215°. Im  doppelten Vol. 
h. Chlf. gel., gleiches Vol. h. Essigester zugesetzt, nach 12 Stdn. abgesaugte Chlf.- 
Verb. des Jodmethylats (F. 229—230°, [a]o15 =  —12,5° in W.) in 7,5 ccm W. bis 
zur Entfernung des Chlf. gekoeht. Wurfel aus W., F. 236—238°, [<x]n15 =  —22,9° 
in W. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 268. 372—80. Juli 1930. Marburg, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Kakuji Goto, Taro Nambo und Reikichi Inaba, Sinomenin und Disinomenin. 
X V II. Uber Sinomeninonmelhylather. (XVI. vgl. C. 1930. H. 1085.) In  der X II. u.
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XIV. Mitt. wurde gezeigt, dafi Sinomenin mit 2-n. HC1 bei 100° Sinomeninliydrat,
1-Bromsinomenin dagegen 1-Bromsinomeninon liefert. Vff. haben jetzt fesfcgestellt, 
daB Sinomeninmethylather bei gleieher Bchandlung reoht glatt in Sinomeninonmethyl- 
ćither (I) ubergeht, also wieder unter Oberspringen der Hydratstufe. I  gibt m it konz. 
NH4OH ein amorphes Prod. u. nimmt bei der Hydrierung 2 H  auf. Dieses Dihydro- 
deriv. bildet ein Monozim, woraus folgt, daB eine der beiden CO-Gruppen reduziert 
wordęn ist. Zur Ermittelung dieser Gruppe wurden zuerst a- u. /?-Demethoxysino- 
meninhydrat (XII. Mitt.) methyliert, aber das Rk.-Prod. war sirupós. Darauf wurde 
einerseits Bromsinomeninon hydriert, andererseits a-Demethoxysinomeninhydrat bro
miert. Da beide Rk.-Prodd. ident. waren, kann ziemlich sicher geschlossen werden, 
daB im Bromsinomeninon u. wohl auch in I die 7-standige CO-Gruppo reduziert wird.

V e r  s u  c h o. Sinomeninmethyltither, O^H^O^N. Mit nascierendem Diazomethan 
unter Verwendung der fast berechneten Menge methylalkoh. NaOH. Trennung m it A., 
dann mittels des Hydrochlorids (aus W.). F. 179°, [< x ]d 14 =  —29,61° in Chlf. Keine 
Rk. m it FeCl3 u. K,Fe(CN)0. Diazork. 1 :20  000. CH20-H 2S04-Rk. gelb bis griin. 
Oxim, C20H 26O4N2, Prismen, F. 139°. Jodmethylat, CalH ,sO.NJ, Krystałle aus W., 
ab 141° sinternd, Zcrs. bei 151°. — Sinorneninonmełhylather, C18Hij|04N (I), Prismen 
aus CH3OH, F. 188°, [<x]D14 =  +18,65° in  Chlf. Keine Rk. mit FeCl3 u. K 3Fe(CN)6. 
Diazork. 1 :10  000. CH20-H 2S04-Rk. griin bis bordeaux. Diozim, C19H 250 4N3, iiber 
100° sinternd, F. 170°. Jodmethylat, C20H 26O4N J, Prismen, Zers. bei 225—227°. — 
Diliydroderw., C jjH jjO ^ . Mit Pd-Kohle in schwach saurer Lsg. Prismen aus CH.,OH-A.,
F. 108° (lufttrocken), 128° (P20 5-trocken), [a]c15 =  +71,05° in Chlf. Keine Rk. mit 
FeCl3 u. K 3Fe(CN)0, fast keine Diazork. CH20-H 2S04-Rk. gelb. Oxim, CI9H .80 4N2, 
aus CH3OH, F. 177°. Jodmethylat, C20H 2SO.,NJ, Nadeln aus CH3OH, F. 248° (Zers.).
— Verb. C B r .  1 . Durch Bromierung von a-Demethoxysinomeninhydrat, wie 
fur Sinomenin beschrieben (vgl. XVI. Mitt.). 2. Durch Hydrierung von Bromsino
meninon m it Pd-Kohle. Prismen aus viel A., F. 231°. Oxim, C18H 230.,N2Br, F. 147°.
— Benzoylsinomenin, C26H 270 5N. Mit C6H 5 • COC1 in Pyrid in . bei 10°, nach y 2 Stde.
in Eis +  gesatt. NH4-Carbonatlsg. gegossen. Aus Bzl.-A., F. 224?, [a]n4 =  —85,03° 
in Chlf. Keine Rk. mit FeCl3 u. K 3Fe(CN)„, langsame Diazork. CH20-H 2S04-Rk. 
gelb. Oxim, C26H 280 5N2, Prismen aus CH3OH, F. 249° (Zers.). Jodmethylat, C27H 30O5N J, 
haarformige Krystałle aus W., F. 237° (Zers.). (Buli. chem. Soc. Japan 5. 223—27. 
Juli 1930. Tokio, K iT A SA T O -Inst.) L i n d e n b a u m .

R . Meesemaecker und H. Griffon, Uber den Mechanismus der Liebermann- 
Burćhardschen Iieaktion. Anwendung auf die Unterscheidung der Sterine tieriseher oder 
•pflanzlicher Herkunft. Vff. haben genannte Rk. nach yerschiedenen Richtungen griind- 
lich untersueht. Ais Versuchssubstanzen dienten Cholesterin, Phytosterin u. Ergosterin. 
Zunachst wurde das Acetanhydrid durch A., Essigester u. Acetylchlorid, die H 2S04 
durch K H S04, P 20 6, CaO, ZnCl2 u. CaCl2 ersetzt. Die Rkk. wurden ohne Chlf. mit
5 ccm 0,l% ig. Sterinlsgg. ausgefiihrt. Von der H 2S04 wurden 5 Tropfen fiir Acet
anhydrid, 20 Tropfen fiir die anderen Solvenzien, die festen Agenzien im tJberschuB 
benutzt. Folgendes hat sich ergeben: Das Chlf. ist unnotig. Beim Cholesterin u. 
Phytosterin gelingt die Rk. nur in Acetanhydrid u. m it H 2S 04. Phytosterin gibt in 
Acetanhydrid nur noch m it K H S04 eine hellgriine Farbung. Ergosterin dagegen gibt 
eine gewisse Zahl von Farbrkk. (von rosa bis grun) auch in den anderen Medien u. 
m it den anderen dehydratisierenden Agenzien, auBer CaO u. CaCl2, woraus folgt, daB 
die Rkk. im wesentfichen auf Dehydratisierung beruhen. Aber beim Cholesterin u. 
Phytosterin scheint die H 2S04 noch eine besondere Rolle zu spielen. — Darauf wurde 
dio Rk. m it Acetanhydrid einerseits, H 2S04, K H S04, P2Os u. ZnCl2 andererseits in 
den folgenden Losungsmm. untersueht: Chlf., Tetrachlorathan, Trichlorathylen, CC14, 
PAe., CS2, Bzl., Toluol, Xylol, CH3OH, A., Amylalkohol, A., Essigester, Salieylsaure- 
methylester, Eg., Aceton, Pyridin. Cholesterin u. Phytosterin geben mit H ,S 0 4, aber 
fast gar nicht mit den anderen Agenzien, in allen Losungsmm., nur die Alkohole aus- 
genommen, mehr oder weniger stark griine Farbungen. Ergosterin gibt m it allen 
Agenzien u. Losungsmm., auBer den Alkoholen, Farbrkk. — Gibt man ein gleiches 
Vol. W. zum griinen Rk.-Gemisch, so verschwindet die Farbung. Entfernt man das 
W. u. gibt von neuem dehydratisierendes Agens zu, so erseheint die Farbung sofort 
wieder. — Gibt man zu dem farblosen Rk.-Gemisch Cholesterin-ZnCl2 etwas H 2S04, 
so tr i t t  keine Farbung ein. Versetzt man umgekehrt das typ. Rk.-Gemisch, nachdem 
das Intensitatsmaximum erreicht ist (ł/2 Stde.) mit ZnCl2, so wird die Farbung wahrend
2.4 Stdn. stebilisiert. ZnCl2 vennag also einerseits die Rk. beim Ergosterin heryor-
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zurufon (vgl. C. 1930. I. 2131), andererseits die Rk. — jc nach dem Moment seiner 
Einfuhrung — zu verhindern oder zu stabilisieren. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 11.
572—80. 16/6. 1930. L a b . de Chimio du Val-de-Grace.) L in d e n b a u m .

Renó Fabre und Henri Simonet, Physikalische wid biobgische Untersuchung 
des aus der Bierhefe isolierten rechtsdrehenden Sterins, Das von P e n a u  u. T a n e e t  
(C. 1930. I. 695) aus der Bierliefe isolierte Zymosterin absorbiert nur wenig Licht 
zwischen 4500 u. 2500 AE. Nach einer Bestrahlung von 45 Minuten ist in  der Ab- 
sorption des bestrahlten u. unbestrahlten Zymosterins kein Unterschied festzustellen. 
Die antirachit. Wrkg. des bestrahlten Zymosterins ist schwach, sie betragt etwa 1%  
von der des bestrahlten Ergostorins. Doch ist móglicherweise auch diese Wrkg. durch 
geringe Verunreinigung des Zymosterins mit Ergosterin bedingt. (Journ. Pharmac. 
Chim. [8] 10. 289—91. 1/10. 1929.) H e r t e r .

Herbert Davenport Kay und Philip Guy Marshall, Das ziaeite Eigelbprołem 
(Liietin). Es wurde bestatigt (vgl. P l i m m e r , Journ. chem. Soc., London 93 [1908]. 
1500), daB im Enten- u. Hiihnereigelb auBer Vitellin noch ein anderes Protein vorhanden 
ist. Zwecks Gewinnung dieses Liietin  genannten Proteinś wird aus dem durch Waschen 
m it NaCl-Lsg. usw. vom EiweiB befreiten Eigelb zunachst das Gesamtprotein in iiblicher 
Weise mit (NH4)2S04 ausgeschieden; der Nd. wird in W. aufgenommen, (NH4)2S04 
bis zu 25% Konz. zugesetzt u. der geringe Nd. abfiltriert. Das F iltrat wird mit (NH4)2S04 
halb gesattigt, das ausgeschiedene Livetin aufs neue gel. u. ausgeschieden. Nach noch- 
maligem Losen u. Fallen wird das Protein in wenig W. gel. u. die Lipine m it A.-A. bei 
15° herausgel. Das estraliierte Protein ist nur ganz wenig denaturiert; es wird wiederum 
in W. gel., m it (NH4)2S04 gefallt, in wenig W. gel. u. bei pn  =  5,0 dialysiert (3°). Das 
Livetin bleibt auch nach yólliger Entfernung der Salze durch Dialyse in Lsg., rerhalt 
sieh also wie ein Pseudoglobulin. D ie  0,6%ig. Livetinlsg. scheidet sieh aus beim Kochen 
fiir sieh allein oder mit ganz verd. Essigsaure; in der Kalte wird es durch 3 Voll. A. 
oder Aceton, CC13-C02H, Pikrinsaure, Wolframsaure u. Sulfosalicylsaure nieder- 
geschlagen, ferner durch Schwermetallsalze, kolloid. Fe(OH)3. Es wird vollstandig 
niedergeschlagen durch Halbsattigung mit (NH4)2S04, MgS04 oder NaCl (nach 24 Stdn.). 
Es zeigt die Biuret-, Xanthoproteid- u. M lLLO Nsehe Rk., starkę Glyoxylrk. u. eine 
sehr schwacho M oL iS C H -R k. Die 4%ig. Lsg. gibt m it NaOH u. Pb-Acetat positive 
S-Rk. Gibt nach Hydrolyse mit Trypsin starkę PAULY-Rk. u. schwache Histidinrk. 
nach TOTANI. Livetin enthalt 15,35% N u. 0,05% P. Die rcinsten Praparate enthielten 
auf 1 g N 3,13 mg P .  Mindest-Mol.-Gew. 64000. S-Geh. 1,80%. Es enthalt 5,17% 
Tyrosin, 2,14% Tryptophan, 3,9% Cystin. Der isoelektr. Punkt liegt in der Nahe 
von pH =  4,8—5,0. no20 =  0,001 90; [c'.]2O5401 =  —55,5°. — B e s t .  d e s  L i v e t i n -  
g e  h . Das gereinigte Eigelb wird in einen 50 ccm Zylinder gebracht, die Vitellinmembran 
entfem t; Zusatz des gleichen Vol. 8%ig. NaCl, Durchmischen. 20 ccm yerd. Eigelb 
werden in einem graduierten Tropftrichter m it 40 ccm A. +  2,5 ccm A^ geschuttelt 
u. noch 3-mal m it 20—25 ccm A. nachgewaschen. Nach Entfernen des A. wird mit 
4%ig. NaCl auf 25 ccm aufgefiillt. 0,5 ccm dienen zur Gesamt-N-Best. (A). 20 ccm 
Lsg. werden zu 200 ccm mit W. verd. u. uber Nacht zwecks Abscheidung der Lecithin- 
Vitelline stehen gelassen. Das F iltrat enthalt beinahe ausschlieBlich Liyetin. 20 ccm 
dienen zur N-Best. (B); 80 ccm werden mit 25%ig. CC13C02H versetzt u. nach 15 Min. 
filtriert. In  40 ccm Filtrat wird der Gesamt-N bestimmt (C). Die Differenz von B  
u. C ergibt den Livetingeh. des Eigelb, die Differenz von .4 u. B  den Vitellingeh. Huhner- 
eigelb enthalt 3,63 Teile, Enteneigelb 3,76 Teile Lecithovitellin auf 1 Teil Livetin. 
(Biochemical Journ. 2 2 . 1264—69. 1928. London.) S c h o n f e l d .

Herr und Frau J. Enselme, Beitrag zum Studium der Konstiłution der Proteide. 
Ausfuhrlichere Wiedergabe der C. 1930. I. 2105 referierten Yerss. uber die Hydrolyse 
von Gelatine, Eialbumin, Casein, Fibroin, Edestin, Glupeovin, Clupein, Cycloglycyl- 
glycin, Glycylglycin durch HC1 versehiedener Konz. Der Verlauf der durch S o e r e n s e n - 
u. VAN SLYKE-Bestst. Yerfolgten Hydrolyse laBt sieh bei Fibroin in einem gewissen 
Bereich der HCl-Konz. einigermaBen durch eine Geschwindigkeitskonstante 1. Ord- 
nung, bei den anderen Albuminen unter denselben Beschrankungen durch eine empir. 
Konstanto K  =  x/V t wiedergeben. Die Proteide zerfallen nach ihrem Verh. bei 
der Hydrolyse in 3 Gruppen: 1. Das bei allen Aciditaten vollstandig hydrolysierte 
Fibroin, bei dem die Differenz A zwischen der v a n  S l y k e - u. S oE R E N S E N -B est. sehr 
schnell ein Maximum erreieht u. das wahrscheinlich keine Proteidgruppen vom Typus 
der Cyelopeptide, sondera komplexere Aminosauregruppen, die unter Freiw^erden
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von Polypcptiden gespalten werden, enthalt; 2. Die Geriistproteine, wie die haupt- 
saohlieh aus Cycloglyeylglycin bestehendo Gelatine; die Hydrolyse geht nur bis zu 
einem Gleichgewicht; Maximum von A bald errcieht. 3. Die gegen dio Saurehydrolyse 
bestandigeren Nahrungsproteine, Clupeovin, Ovalbumin, Casein, dio wahrscheinlich 
aus Cyclopeptidgruppen, die von anderen Aminosauron ais Glykokoll gebildet werden, 
bestehen; dio Hydrolyse geht bis zu einem Gleichgewicht; Masimum von A langsam 
erreicht. (Buli. Śoc. Chim. biol. 12. 357—70. Marz 1930. Lyon, Facultć de Mćd.) K ru .

Motoe Iwata, tjber das Vorkommen von Lysolecithin in poliertem Reis. Vf. hat 
aus dom alkoh. E xtrak t von poliertem Reis das stark giftigo Lysolecithin, Cj5H31- 
C 0-0-C H 2-CH(0H)-CH2-0 -P 0 -0 -C H 2-CH2-N(CH3)3-0 , isoliert, welches bisher nur
aus Cobragift gewonnen worden ist (vgl. B e l f a n t i , C. 1925. I. 855; M a g i s t r i s ,
C. 1930. I. 81). — Der polierte Reis wurde gewaschen, getroclcnet, wiedorholt mit 
w. A. extrahiert, Ex trak t im Vakuum verdampft, brauner Sirup (1%) in vielA. go- 
gossen, Nd. m it k. absol. A. behandelt,Filtrat wieder in A. gegossen, getrockneter Nd. 
(0,2°/o des Reis) in w. A. gel., m it CdCl2 gefiillt, Nd. in Chlf. mit alkoh. NH3 zers. Weitere 
Reinigung aus absol. A.-Chlf., Pyridin, A., A.-Aceton. Lysolecithin, C2.,H50O7NP, 
bildet farbloso Nadeln, bei ca. 100° erweichend, Zers. boi 262—264° (Gasentw.), 
[a]D20 =  —4,52° in Chlf., 1. in W., CH3OH, A., Eg., Chlf., Pyridin, unl. in A., PAe., 
Aceton. Wss. Lsg. neutral gegen Phthalein, von reizendem, zusammenziehendem 
Gcschmack. Mit Phosphorwolframsaure Nd. Baryt hydrolysiert schon bei Raumtemp. 
Mit CdCl2 oder P t Cl, Nadeln. Hydrolyse m it 10%ig- H 2S 04 ergab Palmitinsaure, 
Cholin u. Glycerinphosphorsaure. 0,02—0,1 g in W. bewirkten bei einer Taube intra- 
muskular nach 3—4 Stdn. lokale Hamorrhagie u. starko Diarrhóe m it grunen Faces, 
bei einer Maus Tod nach 3—12 Stdn. In  W., welches 0,0001 Teil enthielt, starben 
Goldfische nach 1/ i—1 Stde. (Proeeed. Imp. Acad., Tokyo 6. 212—15. Mai 1930.

George Roger Clemo, Robert Downs Haworth und Erie Walton, Die Kon- 
stiluticm des Santonins. II . Die Synthese des racemischen Desmolroposantonins. (I. vgl.
C. 1930. I. 1943.) Die synthet. hergestellte Verb. IV erwies sich ais ident. m it dem 
rac. Desmotroyosantonin von A n d r e o c c i  (Gazz. chim. Ital. 23 [1893]. 469) dem somit 
nicht die friiher angenommene Struktur III zukommt. In  ahnlicher Weiso ist dem- 
entsprechend die Formel I des Santonins durch II zu ersetzen. Die Synthese wurde 
wie folgt ausgefuhrt: <5-4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoylbutan-/?,/3,y-tricarbonsaureathyl- 
ester (vgl. I . Mitt.) wurde in (S-4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoylbutan-/?,y-dicarbon- 
saure u. weiter ins Anhydrid Y ubergefiihrt. Dieses lieferte nach CLEMMENSEN redu
ziert A1!  u. hieraus mit H J  a-(/?-4-0xy-2,5-dimethylphenylathyl)-a'-methylbernstein- 
saure. Mit w. H 2SO., entsteht hieraus schlieBlich das Lacton der Enolform der a-7-Oxy-
l-keto-5,8-dimethyl-l,2,3,4-letrahydronaphthyl-2-propionsaure (VII) u. hieraus m it Na- 
Amalgam in A . das Lacton der a.-l,7-Dioxy-5,8-dimethyl-l,2,3,4-tetrahydronaphthyl-

Tokio, Inst. of Phys. and Chem. Res.) L in d e n b a u m .
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2-propionsdure (IV). Ferner konnte gezeigt werden, daC der durch Bromierung von 
P-4-Methoxy-2>5-dimetliylbenzoylpropioniat zugangliehe Ester VIII mit Na-Malonester 
zum Anhydrid V kondensiert werden kann.

V e r s u c h e .  Aus der Saure in Methylalkohol-HCl P-4-Methoxy-2,5-dimethyl- 
benzoylpropicmsauremethylester, C14H 180 4, aus PAe. F. 94—95°. Athylester, C15H 20O4,
F. 49—50°. Aus dem Methylester mit Br P-Brom-P,4-methoxy-2,S-dimethylbemoyl- 
propionsduremethylester, C14H 170 4Br, aus PAe. F. 96°, Athylester, C15H 190 4Br, F. 98 
bis 100°. <5-4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoylbutan-/?,/},y-tricarbonester liefert in alkoh. 
NaOH erhitzt u. die Dicarbonsaure auf 180° erwarmt ó-4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoyl- 
butan-P,y-dicarbomsdureanhydrid, C16H IS0 5 (V), aus Bzl. F. 171°. Aus V mit Methyl- 
a,\kohol-HClS-4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoylbnlan-p,y-dicarbonsdvreinethylester,ClsH.2i0 6, 
aus PAe., F. 73—74°. Das Anhydrid gibt mit amalgamiertem Zn u. HC1 reduziert 
<x-(P,4-Methoxy-2,5-dimethylphenyldthyl)-a.'-methylbemsleinsdure, F. 131—132° u. dieso
1 Stde. mit H J  erhitzt, isoliert u. mit konz. H 2S04 erwarmt das Laeton, CłsH le0 3 (VII),
F. 250—253° (Zers.) der <x.-7-Oxy-l-keto-5,8-dimethyl-l,2,3,4-tetrahydrcmaphthyl-2-pro- 
pwnsaure, C15H 180 4, aus Methylalkohol F. 191°, in Eg. intensiv griine Farbung. Aus 
VII durch Eed. mit Na-Amalgam u. A. rac. Desmotroposantonin, C,5H 180 3 (IV), aus A.,
F. 200—201°, Acetylderiv., C17H 20O4, F. 146°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
1110—15. Mai. Newcastle, Univ. Durham.) T a u b e .

F. Chemnitius, U ber eine 3Iethode zur technischen Darstellung des Santonins. 
Es wird die techn. Darst. von Santonin aus den Wurmsamen von Artemisia maritima 
beschrieben. Die Gewinnung geschieht in der Weise, daB man das Santonin in sein 
in W. 11. Ca-Salz iiberfiihrt, aus dem es mit HC1 abgeschieden wird. (Chem.-Ztg. 54. 
335. 30/4. 1930.) S c h o n f e l d .

M. Bridel und J. Rabatę, tlber das Vorkommen des Piceosids in der Rinde ton 
Salix nigra. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 11. 561—72. 16/6. 1930. — C. 1930. II. 
743.) L in d e n b a u m .

Bertil Sjógren und The Svedberg, Bas Molekulargewicht von Legumin. Das 
Mol.-Gew. des Legumins aus Vicia sativa (Darst. s. Original) u. seine Stabilitat bei ver- 
schiedenem pn werden nach der Ultrazentrifugenmethode untersucht. Legumin hat 
bei pn =  5—9 ein Mol.-Gew. von 208 000 ±  5000; bei ph =  9,3 treten Moll. von der 
halben GroBe auf, bei pn =  <  5 u. > 9  wird das Mol. in kleinere Bestandteile auf- 
gespalten. Im  Stabilitatsgebiet betragt die Sedimentationskonstante 11,48 X 10-13, 
die molare Reibungskonstante 4,60 X 10~16. Die Moll. sind kugelig, Radius 3,96 m/i. 
Alle diese Zahlen sind innerhalb der Vers.-Fehler mit den bisher an Amandin, 
Edestin usw. bestimmten ident. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3279—83. Aug. 1930. 
Upsala [Schweden], Univ.) O s t e r t a g .

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

P . Rona und O. Miihlbock, Uber die fermentałive Estersyntkese. (Vgl. auch
C. 1930. I. 2108.) Die fermentative Estersynthese ist weitgehcnd abhangig von der 
Konst. der einzelnen Komponenten. Die Verzweigung der Kohlenstoffkette der Saure 
fuhrt zu einer Verzogerung der Synthesegeschwindigkeit. Besonders deutlich zeigt sich 
dicser EinfluB bei der Isobuttersaure gegeniiber n-Buttersiiure. Nach 24 Stdn. waren 
unter gleichen Bedingungen yon der n-Saure 90%, von der Isosaure nur 10% verestert. 
Bei den Alkoholen zeigt sich dieser EinfluB nicht in demselben MaBe. Bei substituierten 
Carbonsauren ist vor allem die Stellung des Substituenten zur Carboxylgruppe von 
Bedeutung. Der EinfluB ist um so geringer, je weiter der Substituent von der COOH- 
Gruppe entfem t ist. Pankreasesterase verestert neben den eigentlichen Fettsauren 
besonders gut Buttersaure, Leberesterase wirkt nur bei den niederen Gliedern der Fett- 
saurereihe. Durch Best. des Hemmungskoeffizienten wurde nachgewiesen, daB auch 
die schwer zu veresternden Sauren Affinitat zum Enzym besitzen (Phenylesaigsaure- 
Pankreasesterase). — Die Synthesegeschwindigkeit ist in gewissem Bereich der Enzym-
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konz. dirckt proportional. — Dic Verss. wurden mit Scliweinepankrcas- u. Schweino- 
loberpulver durchgefiilirt. (Biochcm. Ztschr. 223. 130—44. 5/7. 1930. Berlin, Patholog. 
Inst. d. Univ.) W EIDENHAGEN.

S. Nishimura, t)ber das Starkę rerflii.ssigcnck Enzym, in Trockenhefeautólysaten. 
(Synlheti-sche Wirkungen des Enzyms.) Mit Toluol-W.-Ausziigen aus Troekcnhefo konnte 
eine direkto Verfliissigung von Starko bzw. eine beschleunigte Verzuckerung bei Zusatz 
zu Gerstenmalzamylase erreicht werden. Auch eine koagulierendo Wrkg. des Auszuges 
konnte beobachtet werden. Durch Erhitzen des Hefeauszuges geht dio Wrkg. verloren. 
Durch Adsorption m it Eisonoxydsol u. Elution mit Phosphatgemisch (ph =  8,0) konnte 
eine 7-facho Steigerung der Wirksamkeit erzielt werden. (Biochem. Ztschr. 223. 161 bis 
170. 5/7. 1930.) W e i d e n h a g e n .

I. A. Smorodinzew und A. N. Adowa, Bsmerkung zur Arbeit von B. Lustig: 
Sludien iiber Konzentrierung des Pepsins und den Chemismus seiner Wirkung. Die von 
LU STIG  (C. 1930. I. 2264) beobachtefce Tatsache, daB bei verschicdenen Pepsinprapa- 
raten das Yerhaltnis zwischen den Amino- u. Carboxylgruppen innerhalb enger Grenzen 
konstant ist, steht im Widerspruch mit friiheren Befunden der Vff. (C. 1928- II. 2369). 
Dieser Gegcnsatz fallt weg, wenn man nicht die prozentualen Werte dividiert (L u s t i g ),
sondom nach dor Methode der Vff. das Verhaltnis des Aquivalents der Aminogruppen
u. des Aquivalcnts der Carboxy)gruppen bildet. (Biochcm. Ztschr. 224. 471—73. 11/8. 
1930.) " W e i d e n h a g e n .

P. Rona und Th. Marsson, Untersuchungen iiber Erepsin. Zur Frage seiner stereo- 
chemischen Spezifitat und seiner Einheitlichkeii. Von den opt. akt. Glycylleucinen wird 
dio d-Form durch Darm- bzw. Pankreaserepsin mindestens 4000-mal langsamer ge- 
spalten, ais die 1-Form. Im  Racemat uberschreitet dio Hydrolyse obenfalls nicht 50%. 
Wird die 1-Form mit w'echselnden Zusatzen der d-Form versehen, so tr i t t  eine Hemmung 
dor Spaltung auf, dio der zugesetzten Menge der rosistenten Form proportional ist. 
Pankreas- u. Darmerepsin verhalten sich auch hier gleichartig. Die Frage nach der 
Einheitlichkeit der dipeptidspaltenden Komponento wird dahin bcantwortet, daB kcin 
Grund zur Annahme zweier yerschiedener Dipeptidasen im Eropsin vorliegt. Dor 
Quotient der A ktm taten  gegen Leucylglycin u. Glycylglycin wurde boi Praparatcn, 
die durch fraktionierto Extraktion mit verschiedenen Losungsmm. gewonnen waren, 
gleich gefunden. — Glycerin u. Glykol iiben auf Erepsin auch im gereinigten Zustand 
eine stabilisierende Wrkg. aus, so daB offenbar eino wirkliche ,,Stabilisierung“ des 
Enzyms selbst stattfindet, u. nicht nur eine Paralysierung der seino A ktiyitat herab- 
setzenden Hemmungskorper. (Biochem. Ztschr. 224. 384—414. 11/8. 1930. Berlin, 
Patholog. Inst. d. Univ.) _ _ _ _ ___________  W EIDENHAGEN.

Arnaldo Caruso, I  fermenti e la decomposizione della materia organica. Discorso. Castro-
villari: E. Petrucci 1930. (21 S.) 8°.

Ej. P flanzenchem le.
D. Breese Jones und Miliard J. Horn, Die Eigenschaften von Arachin und 

Ccmaraćhin und das Vorkommen dieser Proleine in Erdnussen. Olfreies ErdnuBmehl 
enthiilt 40,48% Rohprotein. Eine 10%ig. NaCl-Lsg. extrahiert aus dem ólfreien Mohl 
35,27% Rohprotein. Das Mehl enthalt nur 2 Globulinę: Arachin (25%) u - Conarachin 
(8%)- In  10% NaCl-Lsg. koaguliert Arachin auch in der Siedehitze nicht; [x]d20 =  
—39,5°; es wird aus der NaCl-Lsg. durch 40% (NH.1)2SO, ausgefallt. Conarachin 
koaguliert bei 80°; [< x ]d 20 =  —42,7°, u. fallt bei Zusatz von 85% (NH.,)jS04 aus. Aus 
der NaCl-Lsg. kann Arachin ausgefallt werden durch CC13 • C02H, Tannin u. Wolfram- 
sauro; Aminosauren werden, falls zugegen, nicht m it dem Arachin ausgefallt. In  Ggw. 
von Pepton fallt CC13C02H nur das Arachin, Tannin fallt 39,13%> Wolframsaure 44,66% 
des Peptons zusammen mit dem Arachin. Merkliche Mengen Albumin, Prolamin oder 
Glutelin scheint ErdnuBmehl nicht zu enthalten. (Journ. agricult. Res. 40. 673—82. 
1/4.1930.) S c h o n f e l d .

W. S. Ssadikow, U ber die Beziehungen zwischen Tanniden und Nichttanniden 
■in Gerbextrakten. Es werden die verschiedenen Theorien der Gerbung besprochen, 
ebenso die verschiedenen chem. Best.-Methoden der Gerbstoffe. Besondere Unterss. 
gelten der Yeranderlichkeit von Tanniden u. Tannoiden, die leicht unter dem EinfluB 
von NH3 u . Amincn in einen irreversiblen Zustand ubergehen u. ais unl. Substanzen 
sich ausscheiden, sowie der Yeranderlichkeit des Hautstoffes unter der Einw. von
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Enzymen u . hydrolyt. Agenzien. (Biochem. Ztschr. 210. 296—333. 1929. Leningrad, 
Inst. f. angew. Chemie.) P aal.

O. Dafert und E. Kalman, Uber das Senegin und seine Spaltungsproduktc. Dureh 
mehrfaches Auskochen von Radix Senegao mit A. wurde aus der Drogo ein neutrales 
Saponin (Senegin) isoliert; E. 240°; 11. in W.; fast unl. in k. absol. A.; unl. in A., CS2, 
Bzn. u. in fetten Olen. L. in verd. Sauren u. Laugen; unl. in Essigsaure. Wirkt nooh 
in der Verdiinnung 1: 60 000 bamolytisch. Enthalt 52,29% C u. 7,17% H. Die Spaltung 
mit H 2S 0 4 ergab einen Korper vom F. 270°, ident. m it der von W e d e k i n d  u .  K r e c k e  
(C. 1924. II . 1104) bcsehriebenen Verb. Unter den H2SOd-Spaltprodd. befand sich 
41,09% Glucose, 11,12% Metliylpentose u. 11,06% Arabinose. (Pharmac. Acta Helv.5. 
71—77. 21/6. 1930.) S c h o n f e l d .

James Fitton Couch, Die tozische Komponenie von Aplopappus hetcrophyllus 
(strahlenlose Goldrute). Der giftige Bestandteil von Aplopappus heterophyllus ist 
Tremetol. Die getrocknete Pflanze verliert allmahlich ihre Toxizitat. Die Yergiftung 
aufiort sich in Acetonurie u. Hyperglykamie. (Journ. agricult. Bes. 40. 649—58. 1/4. 
1930.) S c h o n f e l d !

Herbert Adolpll Braun, Die nichtfliichtigen Bestandteile von Mentha piperita. (Vgl. 
G o r d o n , C. 1928. II. 2078. 2196.) Die getrockneten Blatter von Mentha piperita 
enthielten 6,89°/0 Asche, 6,25—6,31% Pentosan. Aus dom A.-Extrakt (26,16°/0) der 
B latter wurde nach Abdest. des ath. Oles mit W.-Dampf dureh Behandeln m it PAe.,
A. usw. das fette Ol, Harz usw. getrennt. Das fette Ol bestand aus Linolensaure, Olsaure, 
Meli-ssinsaure, eine Saure Gn H3e0 2 vom F. 100—101°. Im  Unverseifbaren wurde Ggw. 
von Henlriaconlan, C31H04, F. 69—69,5°, nachgewiesen, forner Phytosterin, Phyto- 
sterolin, F . 279°,l.inA . usw. (Acetylverb., F. 167—168°). Im wss. Auszug des A.-Extrakts 
wurde K N 0 3 nachgewiesen. Ais weitere Bestandtoile der Mentha piperita wurden nach
gewiesen: Hesperidin, Hesperilin, Iźhamnose, Glucose, Belain u. eine orange, sehr zer- 
flieCliche Substanz, 1. in Alkali m it roter, in Sauren m it gelber Farbę. (Amer. Journ. 
Pharmac. 102. 202—19. April 1930.) S c h o n f e l d .

T. W. Schtschepkina, Ergdnzende Mitteilungen iiber die anatomisch-chemische 
Unlersuchung des Kenaf (Hibiscus canndbinus). (Vgj. C. 1929. II. 3081.) Unters. iiber 
die Lokahsation der Gerbstoffe u. Pektine in den einzelnen Pflanzenteilen. (Arch. 
Sciences biol., Moskau [russ.] 30. 377—88. 1930.) S c h o n f e l d .

E 3. P flanzenphyslologle. B akterio log ie .
Joh. Richter, Aus der Pflanzenphysiologie. Einige allgemeine Bemerkungen 

iiber die Assimilation u. ihre Theorie, die Rolle von Chlorophyll u. Fe dabei u. iiber die 
Chemie des Chlorophylls. (Pharmaz. Zentralhalle 71. 369—71.12/6.1930. Groitzsch.) H.

E. W. Schmidt, Beitrage zur Keimungsphysiologie der Zuckerriibe. Der osmot. 
Druck der Bodenlósung ubt auf die Quellung des Rtibensamens u. auf die Wasser- 
aufnahme der Saugwurzeln der Keimlinge einen deutlieh hemmenden EinfluB aus. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 80. 213—38. April 1930. Klein-Wanzleben.) H e i n r i c h .

R. Nuccorini, Die Bedeułung des Glutamins beim Keimen. Ricinus- u. Getreide- 
samen werden im Dunkeln auf feuchten Holzspanen zum Keimen gebracht ,u. die 
Pflanzchen in versehiedenen Wachstumsstadien gesammelt u. nach der von R a v e n n a
u. N u c c o r in i  (Bollettino del R . Istituto Superiore Agrario di Pisa 2. [1926] 109)
modifizierten Methode von S c h u l z e  u .  B o s s h a r d  (Landwirtschl. Vers.-Stat. 65 . 
[1907] 237) estrahiert. Aus den Ricinussamen wird Glutamin erhalten, dessen Menge 
bei fortschreitender Keimung etwas zunimmt. Aus Getreidesamen wird kein Glutamin, 
sondern nur Asparagin gewonnen. Dureh Yergleich des Geh. der ruhenden Rieinus- 
u. Getreidesamen an Glutaminsaure u. Asparaginsaure m it der Menge an extrahiertem 
Glutamin u. Asparagin aus den keimenden Samen ergibt sich, dafi im Untersohied 
vom Asparagin das Glutamin beim Stoffwechsel der Keimung ais direktes Hydrolyse- 
prod. der Proteinsubstanzen anzusehen ist. (Annali Chim. appl. 20. 239—44. Juni 1930. 
Pisa, Landwirtschaftl. Inst.) F i e d l e r .

F. Pammer, Zur Methodik der Saugkraftuntersuchung. Vf. empfiehlt einen Zusatz 
von 0,05% Formalin u. 0,1% NaHC03 u. die Lsg. nach etwa 4— 6 Tagen zu erneuern; 
die Schimmelbldg. wird nur zuriickgehalten. Keimfahigkeit u. Keimungsverlauf werden 
nicht nachteilig beeinfluBt. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 420—24.15/6.1930.) T r e n e l .

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Relative Bedeutung von Schwefel und 
Phasphor bei der Emahrung der Pflanzen. (Ann. Science agronom. Franęaise 47. 
324— 28. M ai/Juni i 930. — C, 1930. I .  3683.) H e i n r i c h .
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Hans Stubbe, Erbliche Veranderungen an Pflanzen durch Behandlung mil Chemi- 
lcalien. Vf. studierte die Einw. von organ. u. anorgan. Substanzen in Konzz. bis 0,015% 
auf Samen u. Keimlinge des Gartenlówenmauls im Tauchbad oder in der Zentrifuge. 
Die schon in der 1., haufiger in der 2. u. 3. Generation erhaltenen Mutationen scheinen 
im allgemeinen patholog. veranderte, wenig lcistungsfahige Eormen zu sein, die ais 
Zwergpflanzen,' Schmalplattpflanzen u. andere Blatt- u. Blutenmutationen auftreten. 
Doch sind auch einige gróBer u. uppiger gewachsene Formen beobachtet worden. 
(Ztschr. angew. Chem. 43. 481—86. 7/6. 1930. Muncheberg [Mark], K.-W.-Inst. f. 
Ziichtungsforschung.) H E IN R IC H .

N. S. Oganessjan, Uber den Einflufi von Kaliumdichromat auf die SpórenbUdung 
ton Bac. ellenbachensis. Dio K2Cr20 7-Mengen, die zur Hemmung der Sporenbldg. bzw. 
zur Sporenbldg. beim Bao. ellenbachensis notwendig sind, sind von der Rk. des Nahr- 
bodens abhangig. Bei pn =  6,6 findet m it Steigerung der Dichromatmenge bis
0.68 mg/ccm eine progressive Involution statt, bei weiterer Steigerung eine regressive 
Inyolution; beide Grenzen verschieben sieh mit dem ph- Fur die Sporenbldg. u. ihre 
Hemmung ist um so mehr K 2Cr20 7 erforderlich, je alkalischer das Medium. (Arch. 
Sciences biol., Moskau [russ.] 30 . 317—26. 1930. Leningrad, Univ.) S c h o n f e l d .

Alexander Jankę, Der Aminosaureabbau durch Mikroben. Sammelreferat, in 
dessen allgemeinem Teil die Wege des mikrobiot. Aminosaureabbaus geschildert werden, 
u. zwar: 1. Decarboxylierung zu Aminen, 2. Desaminierung, u. zwar: a) oxydative, 
b) reduktivc unter Bldg. von Fettsauren, u. c) Desaminierung unter Bldg. von Oxy- 
sauren. Im  2. Teil wird der Abbau der einzelncn Aminosauren an Hand der L iteratur 
besprochen. (Arch. Mikrobiol. 1. 304—32. 1930. Wien, Techn. Hochsch. Sep.) S c h n i t z .

K. Linderstrem-Lang und S. Schmidt, Beinigung von Toxinen und Antitoxinen. 
Durch Fallung mit A. erhalt man aus Diphtherieheilserum einen Nd. aus Serumprotcin, 
das wohl ballastfrei das gesamte Antitosin enthalt, aber nicht mehr m it Toxin dio 
Fallungsrk. von R a m o n  gibt. Diphtherierohtoxin kann durch Al(OH)3 adsorbiert u. 
mit Phosphatlsgg. derart wieder frei gemacht werden, daB durch wiederholto Ad- 
sorption m it nachfolgender Dialyse ein Toxin von 99,5% Reinheit gewonnen wird. 
(Compt. rend. Lab. Carlsberg 18. Nr. 3. 1—15. 1930. Kopenhagen, C a r l s b e r g  
Lab.) S c h n i t z e r .

L. M. Model, Einflu/3 der Wasserstoffionenkonzentration auf das Wachstum der 
Tiiberkelbazillen. 2. Mitt. Beitrdge zur Biochemie sdurefesier Bacillen. (Vgl. *C. 1930.
1. 239.) Das Wachstum von TB. ist in einer groBen pn-Zone móglieh; im synthet. 
Nahrboden ist die Anderung des pjt von 5,5—8,0 nur von geringem EinfluB auf dio 
W achstiunsintensitat; das Optimum liegt bei 7,2—7,5. Die pH-Anderung wahrend 
des Wachstums ist von der Zus. des Nahrbodens abhangig: bei N-armem Nahrboden 
yerschiebt s ie h  p h  nach der sauren Richtung, ist der Boden re ie h  an N, aber P-arm, 
so findet eine V ersc h ie b u n g  des pu nach der alkal. Seite s ta tt; n a c h  begonnener Autolyse 
Y ersch ie b t sieh Ph nach der alkal. Richtung. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal 
exp. Biologii i Mediziny] 13. 103—07. 1929. Moskau, Inst. soz. Krankh.). S c h o n f e l d .

L. W. Kotowski, Citronensauregarung mit Hilfe von Aspergillus niger. Nach 
C u r r i e , M o l l i a r d  u. a. verlauft die Zuckergarung mit Aspergillus niger unter be
stimmten Bedingungen in der Richtung der Bldg. von Citronensiiure. Vf. hat diese 
Bedingungen der Citronensauregarung naher untersucht. Mit Saccharose werden hoherc 
Ausbeuten an Citronensaure erzielt, ais m it Fructose oder Glucose. Die besten Resul- 
ta te  erhalt man m it gut entwickelten POzen, unter Erhohung des N H 4N 0 3-Geh. des 
C U R R IE -Nahrbodens auf 5 g/l u. Zusatz kleiner Mengen ZnCl2. Die Geschwindigkeit 
der Citronensauregarung ist auch von der Konz. der Zuckerlsg. abhangig, u. ist bei 
20% am gunstigsten. Die Ausbeute an Citronensaure erreicht 65% des Zuckers nach
2 Tagen u. (vermutUch) 90% am 10. Tage. Durch Pilzkultur bei niederen Tempp. 
(25°) gelingt es, eine K ultur zu gewinnen, die bei dieser Temp. am besten arbeitet, was 
fiir die techn. Anwendung des Verf. von Bedeutung ist. Ersetzt man die Luft durch 
C02, so kann man die Bldg. der Citronensaure zum Stillstand bringen, ohne die In- 
yersion u. andere enzymat. Vorgange zu unterbrechen. Mindestens 40% der Citronen
saure sind aus Invertzucker u. nicht aus Saccharose entstanden. (Arch. Sciences biol., 
Moskau [russ.] 30 . 303—08. 1930.) S c h o n f e l d .

Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Begr. von Wilhelm Kolie u. August v. Wasser
mann. 3., erw. Aufl. Hrsg. von Wilhelm Kolie, Rudolf Kraus, Paul Uhlenhuth. Bd. 8,
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Tl. 1. Jena: G. Fischer; Berlin u. Wien: Urban u. Schwarzenberg 1930. 4°. 8, 1 . (VIII,
820 S.) M. 78.-—•.

Die Hohstoffe des Tierreichs. Hrsg. von Ferdinand Pax u. Walther Arndt. Lfg. 5. Enth.:
Bd. 1. Bog. 21—28. (S. 321—448). Berlin: Gebruder Borntriigcr 1930. 4“. M. 12._.

E 6. T ierphysiologle.
I. VÓgel und N. Margolina, Uber das ,,Hormm“ der spontanen UteriMkontrak- 

tionen. Yorl. Mitt. LaBt man ein Uterushornstuckchen langere Zeit in einer R lN G E E - 
LocKE-Lsg. unter 0 2-Zufuhr Kontraktionen ausfiihren, so werden diese Kontraktionen 
allmahlich haufiger u. starker, u. nehmen tetan. Charakter an. Nach dem Erneuern 
der R lN G E E -L o C K E -L sg . treten die n., rhythm. Kontraktionen wieder auf. Die Ver- 
anderungen im Kontraktionsrliythmus sind durch chem. Veranderungen der R i n g e e - 
LocKE-Lsg. — Vcrminderung der alkal. Rk. u. des Glucosegeh., Erhohung des Ca- 
Geh. — bedingt. (Arch. Gynakologie 1 3 5 . 478—84. 1928. Leningrad, Physiol. Lab. 
Staatl. Inst. f. Geburtshilfe u. Gyn. Sep.) W a d e h n .

Bernhard Zondek, Weilere Unter suchungen zur Darsłellung, Biologie und Klinik  
des Hypo-physemorderlappenhormons (Prolan). Darst. u. Biologie des Prolans (vgl.
C. 1 9 2 9 . II. 441. 1 9 3 0 . I. 1955), Bericht iiber 10 mit Prolan behandelte u. meist gut 
beeinfluCte Falle. (Ztrbl. Gynakologie 1 9 2 9 . 834—47. Berlin, Univ. Frauenklin. 
Charitć. Sep.) W a d e h n .

M. L. Rochlina, liolle der lonen und der Hormom bei der Erregung von effekto- 
rischen Organen. Die Erregung der effektor. Neryenendigung fuhrt zur Storung des 
Ionengleichgewichtes in der effektorialen Zelle. Die Anderung der Ionenkonz. fuhrt 
zur Anderung der Oberflachenspannung u. anderer physikal.-chem. Eigg. der Zelle, 
wodurch die Rk. der effektor. Zelle auf die Erregung heryorgerufen wird. Am isolierten 
Uterus von Kiihen wurde die Einw. von Kationen auf die Erregung der Muskelfasern 
der Gefa.De untersucht. CaCl2 u. KCl bewirken eine Verengerung der UterusgefaBe, 
die durch R. L.-Lsg. wieder aufgehoben wird. Mg-Ionen wirken ebenfalls yerengemd 
auf die GefaBe, <SV-Ionen erst bei hoherer Konz. Pituitrin  (1: 1000) bedingt eine scharfe 
Verengerung der UterusgefaBe. Adrenalin 1/100000 bewirkte keine Verengerung, 
kleinere Verdd. bewirken eine Verengerung m it langdauernder Nach wrkg. lonen u. 
Hormone spielen eine Rolle bei der physiolog. Erregung der lebenden Gewebszellen. 
(Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 1 3 . 108—20. 1929. 
Moskau, I. Staatsuniy.) SciIO N FEL D .

Irvine H. Page, Wirkung des Nebenschilddriisenhormons auf Phosphatase. Die 
Injektion von Nebenschilddriisenhormon setzt bei Rattcn die A ktivitat der ICnochen- 
phosphatase merklich korab. Diese Tatsache bildet eine Stiitze fiir die Theorie des 
Vfs., daB die Mobilisierung yon Calcium u. Phosphor aus Knochon eng m it der Phos
phatase yerkniipft ist. Gleichzeitig liegt hier der Fali einer mittelbaren Einw. eines 
Hormons auf ein Enzym yor. (Biochem. Ztschr. 2 2 3 . 222—27. 5/7. 1930. Munchen, 
Chem. Abt. d. Dtsch. Forschungsanstalt f. Psychiatrie. Kaiser-Wilhelm-Inst.) W e i d .

Alfred Goerner und Benjamin G. P. Shafiroff, Die Wirkung von Parathyreoidea- 
hormon mul des erholiten Calciumstoffwechsels auf das Wachslum des Tutnorgewebes. 
Durch Injektion yon Parathyreoideahormon gelang es, bei Ratten die Tumoren 
( F l e x n e r  Carcinom) stark an Ca anzureichem; die Geschwiilste wuchscn sehnelier 
ais bei unbehandelten Tieren. (Journ. Cancer Res. 1 2 . 294—300. 1928. Long Island, 
Coli. Hosp., Dept. of Biochem. Sep.) W a d e h n .

Ernst B. Salen und T. Nyrśn, Insulin, Synthalin und Olukhorment. Eine ver- 
gleichende Untersuchung iiber ihre Einwirkung auf die Glueosefizalion durch Zellen. 
Unter ubereinstimmenden Versuchsbedingungen m it Synthalin u. Glukhorment aus- 
gefiihrte Verss. zeigen fiir diese beiden Stoffe einen m it dem des Insulins ąualitatiy 
ident., glucosefisationssteigernden Effekt. Bei Insulin betrug die Steigerung durch- 
schnittlich um 180°/o, bei Synthalin bis 149%, u. bei Glukhorment bis 140%. (Acta 
Medica Scandinayica 6 9 . 69—98. 1928. Stockholm, I. Med. Klin. Sep.) W a d e h n .

Morio Yasuda, Uber den Einfluft des Sekrelins auf den Blulzuckergehalt. Sekretin- 
injektion bewirkte bei Hunden eine Steigerung des Blutzuckers u. eine Senkung des 
anorgan. P  im Plasma. (Journ. Biochemistry 1 1 . 479—503. Jan. 1930. Tokio, Biochem. 
Lab. Univ.) W a d e h n .

J. D. Boyd, H. M. Hines und Genevieve Stearns, Die Wirkung experimenteller 
Hyperphospha!dm.ie auf Calcium- und Phosphorausscheidung. Nach Injektion von Na- 
Glycerophosphat relatiy rasehe Eliminierung des P  durch die Niere. — Gleichzeitig
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vcrstiirkte Ca-Ansscheidung. Senltung des Blut-Ca-Spiegels bei hoken Glyceropkosphat- 
dosen. (Proceed. Soo. exp. Biol. Med. 27. 766—68. Mai 1930. Iowa City, State Univ. 
Dep. of Pediatr.) OPPEN H EIM ER.

W. Slcljar, tlber die Wirlcung des kolhidalen Arsens (,,Ardiacol“) auf das Blut- 
bild des Kaninchens. Ardiacol, ein kolloidales As-Praparat m it ca. 13% As, wird vom 
Kaninchen in der Dosis von 50—60 mg pro kg vertragen, u. fiihrt okno Vcranderung 
des Blutbildes zu einer Stcigerung des Kórpergewichts. Entblutete ICanincken reagieren 
auf die Bekandlung m it kiirzerer Regenerationszeit fiir die roten Błutkórpercken u. 
langsamerom Absinken der Erytkrocytenzakl. (Folia Haematologica 38. 265—75.
1929. Moskau, Lab. f. exp. Tkcrap. Sep.) S c h n i t z e r .

M. L. Tainter und W. Dock, Weiłere Beobachtungen iiber die Wirlcung von Digi
talis und Strophanlin auf die Blutzirkulation, mil besonderer Beriicksichtigung der Leber, 
Vergleich mit der Histamin- und. Adrenalinwirkung. (Journ. clin. Investigation 8- 

"485—503. 20/6.1930. San Francisco, Departm. of Pkarmacol. a. Med.; Stanford 
Uniy., Sckool of Med. W a d e h n .

Alfred Blankenstein und Anton Fischer, Untersuchungen iiber die chemische 
Konstitution der Serum- und Geiuebseiweifikdrper. II. In  Fortsetzung der friikeren 
Unters. (C. 1930. II . 5S0) wird auck im menschlichen Serum eine Trennung des Pseudo- 
globulins u. Siiurealbumins in je zwei Fraktionen mittels (NH4)2S 0 4 erreickt. Aus 
der Analyse des GesamteiweiBes ackt yorsekiedener Organe ergibt sick m it groBer 
Wakrsckeinlickkeit, daB zwiseken Serum- u. Gewebseiweiflkdrpem kaum eine ckem. 
Identitat bestekt. Das EiweiB des Skelett- u. Herzmuskels bestelit vermutlich aus drei 
ckem. yersckiedenen Fraktionen, die m it den EiweiBkórpern des Blutserums nickt 
identifiziert werden kónnen. (Biockem. Ztsckr. 224. 211—22. 29/7. 1930. Aachen, 
Landesbad, Rheumaforschungsinst.) SlMON.

G. Ettisch und W. Ewig, Zur Elektrodialyse des Serums. I I . Mitt. Die Wirksam- 
keit von Bluteiweifimembranen. (I. ygl. C. 1928. II. 1894.) Es wird die Elektrodialyse 
von Serum m it verschiedenen Membranen durchgefuhrt, kathod. Membran Pergament, 
anod. Membran Diapliragmen, die mit Kollodium ąls Stiitzsubstanz durch BluteiweiB- 
korper dargestellt werden. Die EiweiBkorpermembranen zeigen in bezug der P h- 
Anderung in der Dialysekammer sehr yerschiedenes Verh. Vollblutmembran zeigt 
einen Gang stark ins Alkalische, weniger die getrankte Hamoglobin- u. Vollblutserum- 
membran, Serumalbuminmembran nakert sich mehr der reinen Kollodiummembran, die 
einen Gang ins Saure zeigt. Bei langerem Bestehenbleiben der alkal. Rk. kommt es 
zu einem elektroosmot. Wasseraustritt. (Biochem. Ztschr. 216. 401—29. 20/12. 1929. 
Bcrlin-Daklem, Kaiser Wilkelm-Inst. fiir Pkysikal. Ckemie.) Me i e r .

G. Ettisch und W. Ewig, Zur Elektrodialyse des Serums. I I I .  Mitt. Die Wirksam-
keit von Membranen aus beliebigen (blutfremden) Eiweiftkorpem auf den Verlauf der 
Elektrodialyse. (II. vgl. yorst. Ref.) In  gleicker Weise wie m it Membranen aus Blut- 
eiweiBkórpem werden Membranen aus Gliadin, Gelatine, Eicralbumin, Nuclcinsaure 
zur Elektrodialyse yon Serum yerwandt. Die Eieralbuminmembran ist ahnlieh der 
Serumalbuminmembran. Die Schwankung des pn-Minimum z. B. zwischen Kollodium
membran u. Eieralbuminmembran betragt 1,35 ph, so daB sich yielleicht die Moglich- 
keit bietet, die gesamte Dialyse bei stark verscliiedenem p« durchzufiihren, was fur 
die Charakterisierung der EiweiBkorper von Bedeutung ist. Die Dialysezeit ist boi 
den Albuminmembranen etwa auf 1/10 der Kollodiummembran yerkiirzt. (Biochem.
Ztschr. 216. 430—48. 20/12. 1929.) Me i e r .

D. V. Klobusitzky, Einflufi der Wasserstoffionenkonzentratioii auf die Salzflockung 
der Serumeiweipkorper. I I I . (II. vgl. C. 1929. II. 2064.) Es wird die geringste Flockungs- 
kraft aąuimol. Lsgg. von NaCl, Na2S 04, (NH4)2S 04 u. MgS04 an Pferdesera, elektro- 
dialysierten Serumalbuminen u. Globulinen in saurem u. alkal. Medium untersuclit. 
Ais MaB der Flockungskraft der einzelnen Salzkonzz. wird diejenige geringste Saure- 
bzw. Laugemenge betrachtet, bei der innerhalb 1 Stde. bei Zimmertemp. noch eben 
eine fOtrierbare Triibung zu beobachten war. Vf. fiihrt diese Erscheinungen teilweise 
auf Nebenioneneffekte, teilweise auf Schutzkolloidwrkgg. zuriick. (Biochem. Ztschr. 
223. 120—29. 5/7. 1930. Pćcs, Physiol. Inst. d. Univ.) S im o n .

Knnitaro Kitamura, Studien iiber Glutathion. VI. Mitt. tlber die Beziehung 
zwischen dem Glutathicmgehalt und der Entwicklung der Eier der Seidenraupe. (Mitt. 
Medizin. Akad. Kioto 3. 183—95. 1929. Sep.) W a d e h n .

3un-ichiro Sagara, Embryochemische Untersuchungen mittels der Injektions- 
methode. IV. tlber die Glutathionbildung im Organismus des Hiihnerenibryos. Der
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Glutathiongeh. dea Hiihnereis steigt nach Injektion von Glutaminsaure oder Taurin 
oder wenn beido gleichzeitig eingespritzt werden. (Ztschr. pkysiol. Chem. 188. 124 
bis 126. 7/4. 1930. Nagasaki, Pliysiol.-chem. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Hidetake Yaoi, Glutathion, Cytochrom und Wasserstoffionenkonzentration im sich 
entwickelnden Iiiihnerembryo. (Japan. Journ. exp. Medieine 7. 135— 43. 1928 
Sep.) H . W o l f f .

Cr. E. Władimirów und M. J. Danilina, Beitrage zur Eińbryocliemie und Embryo- 
physiologie. IV. Mitt. Die Arihaufung des Glykogens im Korper des sich entwickelnden 
Hilhnerembryos. (III. vgl. C. 1927. I. 477.) (Biochem. Ztschr. 224. 69—78. 29/7. 1930. 
Leningrad, militar-medizin. Akad.) SlMON.

G. E. Władimirów, Beitrage zur Embryochemie und Embryophysiologie. V. Mitt. 
Die Anhaufung des Glykogens in der Leber des sich entwickelnden Iliihnerertibryos. (IV. 
vgl. vorst. Bef.) (Biochem. Ztschr. 224. 79—82. 29/7. 1930. Leningrad, militar- 
medizin. Akad.) S im o n .

L. K. Achrap und N. A. Podkopaew, Materiał zur Frage iiber die Sekretion der 
Speicheldriisen beim Trinken von Milch. Bei einem Hunde m it Speicheldriisenfistel 
wurde untersueht, ob die Milch Stoffe onthalt, dio spezif. dio Speichelsekretion an- 
regen. Es ergab sich, daB Vollmilch, Molkę, gokoohto Milch, Magermilch die gleiche 
Speichelsekretion bewirkte. Auch siiBes W. (10°/0 Rolirzucker) hatte denselben Effekt, 
so daB angenommen werden muB, dafi os sich um oine Speichelsekretion handelt, 
die allein durch don Vorgang der Aufnahme von Nahrung u. anschlieBender Magen- 
verdauung bedingt ist. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 539—44. 23/3. 1930. Lenin
grad, Physiol. Inst. d. Akad. d. Wissenschaften.) M e i e r .

S. B. Wolbach und Percy R. Howe, Vitamin A-Mangel beim Meerschweinchen. 
Vitamin-A-Mangel ruft beim Meerschweinohon ebenso wie bei der R atte Verhornungen 
besonders in der Luftrohre, an den Speicheldriisen u. am Uterus hervor. (Arch. Patho- 
logy Labor. Medieine 5. 239—53. 1928. Boston. Sep.) W a d e h n .

M. Javillier, Carotin und das Wachstum der Tiere. (B u li. Soc. Chim. biol. 12. 
554—78. Mai 1930. — C. 1930. II. 1391.)  ̂ B e r g m a n n .

Jose F. Nonidez, Knochenstudien bei der Vogelrachitis. I. Knochenscliaden bei 
Hiihnem, welchen nach fiin f Wochen normalen Wachstums der antirachitische Faktor 
vorenthalten wurde. Die Unterss. sollten eine Erklarung der widersprechcnden An- 
sichten geben, ob die Beinschwache bei Huhnern gleichbedcutend m it Rachitis sei 
oder nicht. An einer groBeren Tierzahl wurdo durch Entzug (bzw. Zufuhr) von Sonnen- 
licht u. Buttermileh (Bcstandteil des ursprunglichen Futters) Beinschwache (bzw. 
Heilung derselben) in verschiedenen Stadien hervorgerufen. Eingehendo makro- u. 
mikroskop. Unterss. der Knochen dieser Tiere ergab, daB unter den Versuchsbedingungen 
Mangel des antirachit. Faktors bei Huhnern eine Storung m it allen wosentlichen Kenn- 
zeichen der Saugetierrachitis auftritt. Zahlreiche Abbildungen von Schnitten. (Joum. 
Pathology 4. 463—79. 1928. New York, Cornell Univ. Med. Coli., Dep. Anatomy. 
Sep.) S c h w a ib o l d .*

Hans Predl, Ossin-Stroschein in der Kinderprazis. Vf. sah gute Erfolge nach 
Ossin-Stroschein (Eierlebertran) bei Rachitis u. Tuberkulose der Kinder. (Wien. med. 
Wchsehr. 80. 1118. 16/8. 1930. Graz, II. med. Abt. d. Landeskrankenhauses.) S t e r n .

Irvine H. Page und D. M. Reside, Die Wirkung von bestrahltem Ergosterin auf 
Gewehephosphatase. Friiher (C. 1929. II. 3160) war bei Verwendung von uberstrahltem 
Ergosterin (Vigantol M e r c k ) bei Kaninchen ausgedehnte sog. tox. metastat. Ver- 
kalkung beobachtet worden, die mit einer deutlichen Emiedrigung des Phosphatasegeh. 
der Knochen einherging. Bei einem neuen Praparat blieb auch bei hohen Dosen dieses 
Phanomen aus. Es scheint, daB der tox. Faktor des bestrahlten Ergosterins, der durch 
seine Fahigkeit, Ca aus den Knochen zu mobilisieren u. woanders abzulagem, charakteri- 
siert ist, nicht notwendig dem antirachit. Vitamin D eigentiimlich ist, u. daB Anderungen 
im Phosphatasegeh. an ćLiesen tox. Faktor gebunden sind. (Biochem. Ztschr. 223. 
171—75. 5/7. 1930. Munchen, Chem. Abt. d. Dtsch. Forsehimgsanstalt f. Psychiatrie. 
Kaiser-Wilhelm-Inst.) W EIDENHAGEN.

B. Dogadkin und B. I. Janowskaja, Farbreaktion auf das Vitamin C. I. Mitt. 
Dispersitatseigenschaften und Verhalten von fiir das Reagent von Bezssonoff spezifischen 
Stoffen gegeniiber rerschiedenen Adsorbenten. In  Ultrafiltrations- u. Adsorptionsverss. 
wurde festgestellt, daB die fiir das Reagens von BEZSSONOFF spezif. Stoffe des Citronen- 
u. Kohlsaftes sich im Zustande dor molekularen Dispersitat befinden, ahnlich wie Hydro
chinon u. andere Phenole durch tier. u. pflanzliche Kohle energ. adsorbiert werden,
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nicht dagegen durch Kaolin, Kieselgur, Talk u. Silikogel. Wahrend die Adsorption von 
Hydrochinon durch Kohle in wss. Lsg. umkehrbar ist, speziell durch unterstiitzendo 
Einw. einiger eapillaraktiver Stoffe, ist das fiir die spezif. Stoffe des Citronen- u. Kohl- 
saftes nicht der Fali. Es wird daraus geschlossen, daB die Rk. von B e z s s o n o f f  nicht 
durch das antiskorbut. Yitamin C selbst ausgelost wird, sondern durch dessen Zerfalls- 
prodd. (Biochem. Ztschr. 2 1 3 . 86—94. 1929. Moskau, Vers.-Lab. d. Akt.-Ges. 
Narpit.) P a  AL.

Th. Classen, Interessante Fiiłłerungsversuche von Langustenmehl an Karakul- 
schafe. Bericht iiber ausgezeichnete Fiitterungsergebnisse, mit dem Langustenmehl, 
100 g je Tag u. Tier. Durchschnittliche Gewichtszunahme gegeniiber der Kontroll- 
lierde 0,63 Pfund, fiir 1 Pfund Langustenmehl. — Letzteres wird aus Langustenabfallen 
durch Trocknen bei 60° bereitet u. enthiilt Protein 45—48, F c tt 3, Ca3(PO.,)2 5,5, CaC03 
17, NaCl 3—3,5%. (Fiscliwirtschaft 6. 102—06. Juli 1930. Kapstadt, Siidafrika.) Gd.

E. W. Crampton, Lebertran fiir wachsende Schweine. 1/2 Unze Lebertran je Tag 
u. Schwein ais Zugabe zum n. F utter bei der Aufzucht bewirkte keine deutlichen Ge- 
wichtserholiungen gegeniiber der Kontrolle. Die Beifiitterung ist daher nicht zu 
empfehlen. (Scient. Agriculturo 1 0 . 523—29. April 1930. Macdonald College, 
P .  Q .) G r o s z f e l d .

Stacy R. Mettier, Das Verlialten des menschlichen Duodenuminhalts gegeniiber 
sauren und alkalischen Fleischgemischen. Bei Einfulir von pept. vorverdautem Rind- 
fleisch durch den Magenschlauch in don Magen u. fortlaufender Kontrolle der pn-Werte 
im Duodenalsaft fanden sich deutliche Unterschiede in der Rk. im Duodenum, je nach- 
dem das vorverdaute Rindfleisch ais saure oder alkal. Mischung in den Magen ein- 
gebracht wurde. (Journ. clin. Investigation 8. 561—67. 20/6. 1930. Boston City Hospital 
u. Departm. of Medicine, Harvard Medical School.) H. W o l f f .

Friedrich Holtz und Emma Schreiber, Kohlenhydrate auf ihrem Wege in den 
tierischen Organismus. Yff. schlieBen auf Grund ihrer Verss. an Hunden auf dio Móglich- 
keit einer Resorption von Glucose aus dem Magen. Aus Querschnittsverss. u. Rontgen- 
aufnahmen ergibt sich, daB die Tiitigkeit des Pylorus u. damit die Austreibungsgeschwin- 
digkeit des Magens durch den funktionellen Zustand (besonders den Fiillungsgrad) 
des Darms reguliert wird. (Biochem. Ztschr. 2 2 4 . 1—52. 29/7. 1930. Gottingen, Univ., 
biochem. Abt. d. chem. Labor.) S im o n .

Martha Koehne und Lafayette B. Mendel, Die Verwertung parenteral zugefiihrter 
fetter Ole. Zur Priifung der Frage, ob parenteral zugefiihrte Fette vom tier. Organismus 
ais Nahrungsstoff verwertet werden konnen, wurde in Verss. an Hunden u. weiBen Ratten 
gereinigtes Butterfett, Lebertran, Kakaobutter u. ErdnuBól subeutan oder intraperi- 
toneal injiziert, u. neben der Frage der Verwertung der in den betreffenden Fetten 
yorhaudenen Vitaminen das Schicksal der injizierten Fette, sowie eine etwa vorhandene 
eiweiBsparende Wrkg. verfolgt. Es zeigte sich, daB mit Ausnahme von Kakaofett, das 
bei hungernden Tieren in geringem MaB verwertet wird, die parenteral zugefuhrtcn 
Fette, wenn iiberhaupt, nur so langsam in den Stoffweehsel einbezogen werden, daB 
sie ais Energieąuelle nicht in Frage kommen. Die Verwertung der in den betreffenden 
Fetten vorhandenen Vitaminen geht unabhangig von der Verwertung der Fette selbst 
vor sich, u. kann nicht ais Indicator fiir die energet. Ausnutzung des parenteral bei- 
gebraehten Fettes betrachtet werden. Bei der langsamen Resorption der Fette konnte 
eine sichere Einw. auf den N-Stoffweehsel nicht naehgewicsen werden. (Journ. Nutrition
1. 399— 43. 1929. New Haven [Conn.], I^ab. of Physiol. Chem. Yale Univ. 
Sep.) ' H. W o l f f .

Irvine H. Page, L. Pasternack und Marie L. Burt, tlber den Transport von 
Fetten und Lipoiden durch Blut nach Óleingabe. Nuchternbestst. u. period. Blutfett- 
bestst. nach Trunk von 100 ccm Oliyenol. Blutverarbeitung nach B l o o r . E s wurde 
eine Zunahme des Gesamtlipoids beobachtet nach Oliyenoltrunk bei konstant bleibender 
Ungesattigtheit dieser Fraktion. Die Phosphatide zeigten unregelmaBige Anderungen. 
Die Fettsauren nahmen meistens zu, manehmal ab. Die Ungesattigtheit beider Frak- 
tionen schien eine umgekehrte Funktion dieses Wechsels zu sein. Fettsauren u. Phos
phatide gingen mehr oder weniger parallel. Der Cholesteringeh. nahm prakt. immer in 
den ersten 3 Stdn. zu. Die Dehydrierung der Fettsauren soli eine Funktion samtlicher 
Gewebe sein. (Biochem. Ztschr. 2 2 3 . 445—56. 15/7. 1930. Miinchen, Chem. Abt. d. 
Dtsch. Forschungsanst. f. Psychiatrie, Kaiser-Wilhelm-Inst.) PAAL.

Cyril J. Polson, Die Speicherung von Eisen nach peroraler oder subculaner Dar- 
reichung. Fe wird Kaninchen iiber mehrere Monate per os zugefiihrt oder in einmaliger
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Menge subcutan injiziert. In  beiden Fallen findet sich die groBte Menge Fe in der 
Leber, das Fe liegt meist in den Leberzellen. AuBer der Leber enthalten noch Niere 
u. Coecum botriichtliche Fe-Mengen. (Quar. Journ. Med. 2 3 . 77—84. 1929. Leeds, 
Dep. of Pathol. Univ. Sep.) M e i e r .

Georg Bischof£, Oxyćh6Usterin und intermedidrer Cholestermstoffwechsel. Die 
Oxycholesterinrk. nach LlFSCHUTZ entsteht beim Erhitzen von Cholesterin u. Sito- 
sterin iiber den Schmelzpunkt bei Luftzutritt. Cholesterinolsiiureester gibt die Rk. 
nach Erhitzen ohne Verseifung. Oxycholesterin entsteht aus Cholesterin beim Ein- 
dampfen wss. alkoh. Lsgg. auf dem Wasserbad unter Luftzutritt. Boi Aufarbeitung 
von Gehirn, Blut, Eigelb laBt sich kein Oxycholestcrin gewinnen, wenn der Zutritt 
von Sauerstoff yermieden wird. Dies ist nicht dureh hemmende Beimischungen be- 
dingt, da eine Spur zugesetzten Oxycholesterins die typ. Farbrkk. gibt: Vorgebildetes 
Oxycholesterin ist also nicht nachweisbar. (Ztschr. ges. exp. Medizin 7 0 . 83—99. 
7/3. 1930. Góttingen, Univ. Kinderklinik.) M e i e r .

V. Hattingberg, Beobachtungen iiber den Stoffwachscl bei Muslcelarbeit und reiner 
Fellnahrung. In  einem Selbstversuch, in dem nach 2-tagigem Hunger im wesentlichen 
F ett ais Nahrung genommen wurde, wurde eine Arbeit von mehreren tausend Calorien 
geleistet. Nur die Halfte dieser Calorien konnte bestenfalls aus yorhandenem Kohle- 
hydrat oder zugefiihrtem Glycerin u. Zucker gedeekt werden. Es muB angenommen 
werdon, daB F ett auf irgendeinem Wege fiir die Energieproduktion des Muskels nutz- 
bar gomacht werden kami. Der R.-Quotient betrug wahrend der Fettnahrung 0,683. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 5 . 72—-87. Okt. 1929. Heidelberg, Med. Klinik.) Mei.

M. Kortschagin und M. Lewitów, tlber die Anu-endung von Natriumsulfit ais 
Abfangmitlel von Acetaldehyd in uberlebenden lierischen Geweben mul im iiberleibenden 
Herzen. Vff. verwenden ais Niihrfl. R lN G E R -L ocK E -L sg ., der ais Abfangmittel eine 
Mischung aus 22,5°/0 N aH S03 u. 77,5°/0 Na2S03- 7 H20  zugesetzt wird. Das pH lag 
zwischen 7,17 u. 7,36. In  Verss. mit uberlebenden Herzen wird eine Erhóhung der 
Ausbeuten an Acetaldehyd bei Anwendung von Natriumsulfit gegeniiber Calcium- 
sulfit erreicht, bei iiberlebendem Muskelgewebe zeigt sich dieser EinfluB nicht. (Bio- 
ehem. Ztschr. 2 2 4 . 63—68. 29/7. 1930. Moskau, Univ., Labor. f. organ. u. biolog. 
Chemie.) SlMON.

Erie Gordon Holmes, Die Kohlehydrale des Krabbennerren. Peripher. Nerven 
u. Nervenganglien von Maja u. Cancer enthalten viel Glykogen u. freies Kohlehydrat. 
Dieses ist in  den Ganglien zum Teil ais Di- oder Polysaccharid enthalten, das in 96°/oig. 
A. u. im S cH E N K sehen  Reagenz 1. ist. — In  N-Atmosphśire wird das Glykogen u. wenn
I. Di- oder Polysaccharid wie im Ganglion vorhanden ist, auch dieses hydrolysiert,
beido Małe unter Bldg. yon Milchsaure. — In  0 2-Atmospliare wird Milehsaurc nicht 
gebildet, der Glykogenabbau dabei ist geringer ais in N. (Biochemical Journ. 2 3 .  
1182—86. 1929. Cambridge, Pharmakol. Lab.) F. M u l le r .

N. v. Raschevsky, Bemerhing zur Ionentheorie der Nervenreizung. Betrachtungen 
iiber die Bewegung von Ionen in einem elektr. Felde zwischen zwei parallelen undurch- 
lassigen Membranen im Zusammenhang mit der Theorie der Nervenreizung. Einwande 
gegen die Ansatze von H lL L  (Journ. Physiol. 4 0  [1910], 190). (Ztschr. Physik 6 3 . 
U60—65. 2/8. 1930. Pittsburgh, Pa., Westinghouse Res. Lab.) LESZY NSK I.

W. Lintzel und T. Radeff, Uber die Wirkung der Lufti-erdiinnung auf Tiere.
II. Mitt. Hdmoglobinbildung und Eisenhauslialt. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1976.) Bei Ratten,
die unter vermindertem Luftdruck gehalten werden, kommt es zu einer Hamoglobin- 
vermehrung. Das hierzu notwendige Fe wird aus den Eisendepots aus Leber u. Niere 
oder aus dem Nahrungseisen genommen, falls die Tiere eisenarm sind. Nach Zuriiek- 
bringen unter n. Bedingungen geht das Eisen wieder in die Organe, eine yermehrte 
Ausscheidung von Fe findet nicht statt. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 2 2 4 . 451—61. 
23/3. 1930. Berlin, Tierphysiolog. Inst. Landw. Hochschule.)  ̂ M e i e r .

Andree Courtois, tlber den hohen Oehalt des Nichtprotein-N bei den Insehten. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . 1. 2625.) Die Larven, Puppen u. ausgeschliipften Insekten verschiedener 
Schmetterlingsarten enthalten einen wesentlichen Teil des Gesamt-N in Form von 
Niehtprotein-N. Wahrend der Verpuppung nimmt dieser nichtproteinartige N in 
einer ersten liingeren Phase zu, um in einer zweiten kiirzeren wieder abzunehmen. 
E r verhalt sich also ahnlich wie der P-Geh. Es wird daraus geschlossen, daB in der 
ersten Phase (Juli/Januar) die EiweiBstoffe vom 1. Tag der Coconbldg. an langsam 
u. progressiv abgebaut werden, indes der Aufbau bis zur Ausbildung des fertigen In- 
sektes°wahrend ungefahr 2 Monaten stattfindet. Der Nichtprotein-N verteilt sich fast
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vollstandig auf freie Aminosauren, Harnsaure u. Purinbasen. Kreatin, Harnstoff u. 
NH, sind nur in geringer Mengo vorbanden, Kreatinin fehlt. (Compt. rend. Acad.

. Sciences 190. 1237—39. 2G/5. 1930.) G u g g e n h e t m .
P. Pasquini und G. Meldolesi, Untersuchungen iiber die Radiosensibilitat wali rend 

iler Entwicklung der Amphibieneier. II. Spezifische Anderungen wid sekwidiire M i fi
lii Idmigcn durch differenzierie Radiosusceplibilitat bei „Rana esculenta“. (I. vgl. C. 1930 
I. 3208.) Es werden die durch Radonstrahlung verschiedener Dosierung in verschiedenen 
Entwicklungsstufen der Larven von Rana eseulenta auftretenden Veranderi:ngen be- 
Hchrieben u. allgemeine Sehliisse ge/.ogen. (Atti R. Acead. Lincei [Roma], Rend. [0] 11. 
705—12. 6/4. 1930. Rom, Univ., Zoolog. Inst.) B e h r l e .

Albert Eidinow, Einflup der Bestrahlung auf das Cobragift und Antivenin. Eine 
Cobragiftlsg. 1/500 in NaCl absorbierte nur ultraviolette Strahlen, kurzer ais 2540 A 
wahrend die Banden ab 2570 A abgeschwacht werden. Dieses Verh. ist recht. ver- 
schieden von den typ. Proteinlsgg., welche ab 3700 A totalo Absorption zeigen. Das 
Neurotoxin des Cobragiftes wird nur durch Wellenlangen kurzer ais 2800 A zers tort, es 
sei denn, daB es mit Eosin sensibilisiert wurde. Die photodynam. Wrkg. des Eosins 
wird durch Ggw. von Blut oder Serum verhindert. Die Hamolysine u. Cytolysine 
kónnen durch groBere Wellenlangen, z. B. durch Bestrahlung in Viraglas (3300 bis 
2800 A) zerstort werden. Diese Ergebnisse bestatigen andere Verss., welche gezeigt 
liaben, daB dieKinasedes Oxalatblutes u.von Gewebeextrakten durch Bestrahlung zerstort 
werden kann; Injektionen des bestrahlten Blutes oder der bestrahlten Extrakte ver- 
hinderten die Blutgerinnungsfahigkeit. Cobragift ist gegen Erhitzen auf 80—100° 
resistent u. wird durch Bestrahlung vollkommen zerstort; Antivcnin ist hitzeempfind- 
lich u. resistent gegen Bestrahlung. Antivenin absorbiert samtliche Strahlen kurzer 
ais 3700 A; es wurde ais Serum hcrgestellt u. seineResistenz gegen Bestrahlung kann 
deshalb auf die Absorption der biolog, akt. Strahlen durch das Serum bedingt sein. 
Nach den Ergebnissen konnte man Bestrahlung zur Zerstórung yon Toxin im Gemisch 
vonToxinu. Antitoxin verwenden. (Brit. Journ. exp. Pathology 11. 65—72. April 1930. 
London. Med. Forseh.-Inst.) SciIO N FELU .

Marie Fełler, Ober neue Versuche belreffend die oligodyname Einwirkung von 
Alkaloiden auf Paramaecium caudatum. (Vgl. C. 1929. I. 557.) Verdunnungsreihen 
mehrerer Alkaloide, Chinin, Aconitin, Solanin, Strychnin werden in ihrer Wrkg. auf 
das Wachstum von Paramaecium caudatum geprUft. Die Verdiinmmgen gehen bis 
10-22. Es finden sieli in gewissen Verdiinnungen Waehstumsverbesserungen, die 
bei Chinin bei 10~86 u. 10_l8 liegen. Es kommen auch unregelmaBige Zacken vor. 
Da dio Paramaecien Bakterien ais Nahrung haben, ist das Resultat der Waehstums- 
iinderung moglicherweise von einer Wrkg. auf die Bakterien abhangig. (Zoolog. An- 
zeiger 80. 323—30. 1929. Prag, Zool. Inst. der deutschen Univ. Sep.) M eier.

M. Feiler, Weitere Untersuchungen iiber die oligodynamen Wirhmgen der Alkaloide 
auf Paramaecium caudatum. (Ygl. vorst. Ref.) Ausfiihrlicho Mitt. der Versuohs-
ergebnisse. (Arch. Protistonkunde 67. 157—203. 1929. Prag, Zool. Inst. der deutschen
Univ. Sep.) t M e i e r .

A. Lauer, Ober den Einflu/3 der Alkaloide auf die vitale Farbung mit basischen 
Farbsloffen. Die Anfarbung von Hydra, Stenosoma leucops, Aeolosoma Hempriehii 
mit Neutralrot wird durch Einbringen von Alkaloiden in die Lsg. zum Teil riick- 
giingig gemacht. An der Froschhaut zeigen die Alkaloide die gleiche Wanderungsrichtung 
wie das bas. Methylenblau. Es scheinen sieh also Alkaloide in ihrer Permeabilitat iihn- 
lieh den bas. Farbstoffen zu yerhalten. ( P f l u g e r s  Arch. Pliysiol. 224. 462—-70. 23/3. 
1930. Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M e i e r .

Rudolf Allers und Otto Hochstadt, Ober die Wirkung des Cocains auf das Zentral- 
neneiisystem. Bei der Katzo in Enthirnungsstarre treten naeh Cocainvergiftung 
Streckkrampfe auf, die durch Exstirpation des Kleinliirns u. der hinteren Wurzeln 
nicht beeinfluBt werden, aber nach Riickenmarksdurchschneidung nicht vorhanden 
sind. Es handelt sieh wohl um Reizung von Kernen in der Briickenregion. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 70. 213—19. 7/3. 1930. Wien, Physiol. Inst.) M e i f .R.

Charles C. Johnson, Die Salicylate. X IX . Die Frage der Acidosis nach der Ver- 
abreichung vcm Salicylaten. Nach peroraler Zufuhr von leicht resorbierbaren Sali- 
eylaten, Na, NH4-SaUcylat, Acetylsalicylsaure kommt es bei therapeut. Dosen an 
Katzen u. Kaninchen zu einer Atmungserregung u. Herabsetzung der Alkalireeervo. 
In  einigen Fallen wurde die Milchsaure im Blut erhoht gefunden. pn-Anderung des 
Blutes trat- nicht ein. Die Zugabe von NaHC03 bei Salicylbehandlung erscheint demnach
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zweckmaBig. (Journ. Arner. med. Assoe. 94. 784—89. 15/3. 1930. San Francisco,
Stanford Univ. School. Dep. of Pharmacol.) M e i e r .

Jolin Wyckoff und Harry Gold, Ein gefahrliches Digilalisprdparat. Bei einem
Digitalispraparat, Tabletten von U p s h e r  S m i t h , wurde klin. u. pharmakolog. die 
doppelte Wirksamkeit festgestellt ais vom Hersteller angegeben. (Journ. Amer. med. 
Assoc. 94. 627.1/3.1930. New York, 26. Strafie u. I. Avenue, Bellevue Hospital.) M e i e r .

Loyal Davis, Hale A. Haven und Thodore T. Stone, Der Einflup von Injektione.n 
jodierlen Ols auf die spinalen Subarachnoidealraume. Hunden wurde L i p j o d o l -  
L a f a  y intracisternal injiziert u. Rontgenaufnahmen des Riickenmarks gemacht. 
Bei der histolog. Unters. der Tiere nach ca. 3/4 Jahr wurde bei allen Tieren leptome- 
ningit. Veranderungen, bei manchen auch Degeneration der grauen Substanz gefunden. 
(Journ. Amer. med. Assoc. 94. 772—77. 15/3. 1930. Chicago, Northwestern Univ„ 
Medical School. Lab of Surgical. Res.) M e i e r .

ManSr. Oesterlin, Die Chemotherapie der Infeklionskrankheiten. Vf. bespricht 
zunachst die chemotherap. Wrkg. des Chinins u. seiner Abkómmlinge unter Zugrunde- 
legung yon Verss. GlEMSAS mit Vogelmalaria. Hinweis auf die Bedeutung der Athylen- 
bindung, unter Beriicksichtigung des Umstandes, daB wohl kaum einzelne Seitenketten 
des Chinins Trager der Wrkg. sind. Kurze Obersicht iiber die Verss. zur synthet. Darst. 
des Chinins, iiber Plasmochin u. verwandte Kórper, ferner iiber die zur Chemotherapia 
der Schlafkrankheit bestimmten Verbb. des Sb, As u. das von den Benzidinazofarb- 
stoffen abgeleitete Germanin. Die bekanntesten OoMverbb. u. das Yatren werden er- 
wiihnt. (MetallbćSrso 20. 1405—63. 25/6. 1930. Hamburg.) ScHNITZEP..

Harold W. Coles und C. L. Rose, Studien iiber die Pharmakologie von Lokal- 
anastheticis. II . Reizung der Kaninchenhomhaut durch Lokalanasthetica. Vff. geben 
eine schemat. Darst. zur Fixierung der Wrkg. von Lokalanastheticis auf das Kaninchen- 
auge an. Gepriift wurden noben I I / )  u. physiolog. NaCl-Lsg. (ais Kontrollen) unter 
anderem Cocain, Tulocain, Rutyn, Corydalis tuberosa „B“. Der Grad der Reizung ist 
der Dauer der Betaubung nicht proportional. (Journ. Lab. clin. Med. 15. 239—4B. 
Dez. 1929. Indianapolis, E l i  L il l y  Research Lab.) S t e r n .

Erwin Domanig, tlber moderne Narkosemethoden. Vor- u. Nachteilo der Ombre- 
danne- (A. +  C02), Solaslhm-, Ayęrlin-, Pemoclon- u. Gasnarkose (N20  u. Narcylen), 
sowie der Kombinationsnarkosen werden erórtert. Vf. sieht in der Gasnarkose, yorbereitet 
durch ein Basisnarkotikum, die Methode der Zukunft. (Wien. klin. Wchschr. 43. 102G 
bis 1031. 14/8. 1930. Graz, Chir. Univ.-Klinik.) St e r n .

N. W. Schwarz, Untersuchungen iiber den Einflu/3 der Chloroform- und Ather- 
narkose auf die Funktion der Schikldruse. Unter dem EinfluB der A.- u. besonders der 
Cl:ICl:1-Narkoso kommt es zu einer Hypofunktion der Schilddriise, die durch die Serum- 
atropinrk. von STERNBERG gut yerfolgt werden kann. (Arch. klin. Chirurgie 153. 
386—94. 1928. Leningrad, Chir. Abt. Oktober-Krankenh., Lab. Tuberkuloseforsc.il. 
RAUCHFUSS-Kinderkrankenh. Sep.) W a d e h n .

Norman C. Lake und C. Jennings Marshall, Klinisćhe Erfahrungen mit Percain, 
einem neuen Lokalanaesthetikum. Nach der Priifung yon Percain an mehreren hundert 
Fallen scheint dieses besonders bei Lumbalanasthesie besser zu wirken ohne Nach- 
u. NebenwTkgg. Infiltrationsanasthesie ist gut ohne Schiidigungen. Da die Konz. 
nur etwa 10—15% so hoch sind ais beim Novocain, sind die Kosten erheblich geringer. 
(Brit. med. Journ. 1930. I. 488—89. London, Charing Cross Hospital.) M e i e r .

W. Sebening, Physiohgische Grundlagen der Avertinnarkose. Bei der menschlichen 
Avertinnarkose wird das Verschwinden des Avertins u. die Konz. an Avcrtin im Blut 
bei zahlreichen Narkosen bestimint. Vollnarkose fiir einige Stdn. wird bei 8 mg-% 
im Blut erreicht, doch treten bei 10 mg-% Intosikationserscheinungen ein. Fiir die 
Tiefe der Narkose ist die Resorptionsgeschwindigkeit aus dem Darm, nicht dio resor- 
bierte Menge maBgebend. Die Maximalkonz. im Blut wird meist nach 20—30 Min. 
eintreten. Bei Konz. unter 4 mg-% im Blut tr i t t  kein tiefer Schlaf ein.’ Die Ent- 
giftungszeit ist beim Menschen ziemlich lang. Ais Hauptentgiftungsorgan kommt 
die Leber in Frage, bei Durchstromung yon Phlorrhizinfettleber ist die Entgiftung 
der isolierten Hundeleber stark herabgesetzt. Beim Kaninchen wird die Verteilung 
auf die Organe bestimmt, das Gehirn enthalt die hochste Konz. Beim Menschen wird 
in der Riickenmarksfliissigkeit etwa die halbe Blutkonz. gefunden. (Schmerz, Narkose, 
Anaesthesie 2. 403—39. 15/2. 1930. Frankfurt a. M ., Chirurg. Univ.-Klinik, Inst. 
f. yegetat. Physiologie.) M e i e r .
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Jean Rśgnier und Guillaume Valette, Studie iiber die Fixation des Cocainhydro- 
chlorids auf den Nervenfasem. (Vgl. C. 1930. I. 99.) Tragt man die Konzz. der zur 
Anasthesio verwendeten Cocaincliloridlsgg. ais Abscisse auf, die Senkungen der Chronaxie 
der Nerven ais Ordinate, so erhalt man eine Parabel. Nimmt man an, daB sich die 
Senkung der Chronaxie mit der durch die Nervensubstanz fixierten Menge Aniistheti- 
kum iindert, so liegt es nahe, fiir diesen FixationsprozeB einen Adsorptionsyorgang 
vorauszusetzen. Diese Annahme lieB sich experimentell beweisen, indem annahernd 
die gleiche Menge (10 g) Neryensubstanz (Pneumogastrieus des Rindes) in 0,002 bis
0,010-millimolaren Cocainlsgg. suspendiert u. nach 2 Stdn. die in der'Lsg. verbliebene 
Cocainmenge gravimetr. ais Silicowolframat bestimmt wurden. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 190. 1453—54. 16/6. 1930.) G u g g e n h e i m .

Ludwig Popper, Weilere Erfahrimgen mit dem Queeksilberdiuretikum ,,Novurit“. 
Durch Vorbehandlung mit oraler Darreichung von Ammoniumchlorid wird die diuret. 
Wrkg. von Aromm/injektionen in den meisten Fallen bedeutend gesteigert, wie dies 
auch bei den Quecksilberdiureticis Salyrgan u. Novasurol bekannt ist. (Med. Klinik 26. 
1229—30. 15/8. 1930. Wien, I. med. Abt. Allg. Krankenhaus.) H. W o l f f .

M. Rodecurt, Ein Jahr Tricliomonasfluorbehandlung mit Yatren 105-Pillen. Der 
durch Trichomonas vaginalis hervorgerufene ScheidenausfluB wird durch Einlegen von 
Yatrenpillen sclmell beseitigt. In  den seltenen Fallen, in denen dio Pillen nicht ver- 
tragen wurden, wurde m it Erfolg Yatren in Form von Suppositorion angewandt. (Med. 
Klinik 26. 1228—29. 15/8. 1930. Karlsruhe, Bad. Landes-Frauenklinik.) H. W O LFF.

Akhil Ranjan Majunidar, Der Gebraucli eines staiulardisierten Priiparats der 
Gesamtallcaloide von Kurchi bark in der Behandlung der Amobenruhr. Der Alkaloidextrakt 
von Kurchi bark ist ebcnso wirksam gegen Amobenruhr wie Emetin, ohne lokale oder 
allgemeintox. Symptome hervorzurufen. (Indian med. Gazette 65. 80—84. Febr. 
1930. Calcutta, CampbellMed. School.) M e i e r .

Taisuke Suzuki, t!ber die blutdrucksteigemde Wirkung des Ephedrins. GróBe 
u. Dauer der Blutdrucksteigerung bei adrenalektomisierten u. splanchnikotomierlen 
Kaninchen nach Injektion von Ephedrin war geringer ais bei n. Tieren. (Tohoku Journ. 
exp. Med. 12. 87—96. 1928. Sendai, Physiol. Inst. Tohoku Univ. Sep.) W a d e h n .

George Piness, Hyman Miller und Gordon A. Alles, Klinische Beobuchiungen 
mit Phenylaminoathanolsulfat. Mit Phenylaminoathanol, das sich vom Ephedrin 
nur durch das Fehlen von zwei Methylgruppen unterseheidet, konnte boi Bepinseln der 
Schleimhaut eine starkę Vasokonstriktion hervorgerufen werden, ohne daB die Reiz- 
wrkg. des Adrenalins eintritt. Peroral hat Phenylaminoathanol keine Wrkg. Es wurde 
nun gepriift, ob dic Methylgruppen des Ephedrins fiir dessen Stabilitat u. Wrkg. 
charakterist. sind. Es zeigte sich, daB von drei yerwandten Substanzen, Phenyliitliyl- 
amin, Phenylathylmethylamin, Phenylisopropylamin, die beiden ersten keine wesent- 
liche, das lotzte aber eine starko blutdruckerhohende Wrkg. bei peroraler u. subcutaner 
Anwendung hat. (Journ. Amer. med. Assoc. 94. 790—91. 15/3. 1930. Los Angeles.) Mei.

H. Mc Cormick Mitchell, Thalliumacetat ais Entkaarungsniiltel der Kopfhaut. 
Bei exakter Dosierung u. Beaehtung von gowissen VorsichtsmaBregeln kann Thallium
acetat ais Enthaarungsmittel mit gutem Erfolg angewandt wrerden. (Brit. med. Journ. 
1930. I .  589— 90. 29/3. 1930. Liverpool, West Derby Hospital.) Me i e r .

H. Jacoby, tlber Hyperglykamie bei Vergiftungen. Bei akuten Schlafmittel- 
Yorgiftungen werden hiiufig hoho Blutzuckerwerto gefundon, dio unter Oa-Beatmung 
absinken. Durch pn-Anderung des Blutcs, Hyperventilation, Erstickungsvers. werden 
solcho Erscheinungen nicht hervorgerufen. Inhalation von O,, bringt beim Diabetiker 
eine yoriibergehende Blutzuckersenkung heryor. In  gleichem Sinnc wirkt Radium- 
emanation. Bei einem Falle von peroraler HCl-Yergiftung wurde ein abnorm niedriger 
Blutzueker yon 30 mg-% beobachtet. (Ztsclir. ges. exp. Medizin 70. 100—09. 7/3. 1930. 
Berlin-Wilmersdorf, Innere Abt. d. stadt. Krankenliauses.) M e i e r .

A. M. Griinstein und Nina Popowa, Die Wirkung des Kólilenozyd auf den 
Barriereapparat des Gehims. Durch kurzdauernde CO-Vergiftung (0,25% in der Ein- 
atmungsluft) wird die Durchlassigkeit der GefaBhirnliautmembranen gegoniiber Trypan- 
blau nicht erhoht. Die Veranderungen des Gehirns konnen danach nicht auf Per- 
meabilitatsanderungen seiner MOmbranen bedingt sein. (Ztschr. ges. oxp. Medizin 70. 
120—39. 7/3. 1930. Charków, Ukrain. Inst. f. Pathol. u. Hygieno d. Arbeit.) M e i e r .

Rudolf Allers und Otto Hochstadt, tlber den Vcrlauf der Kórpertemperatur bei 
der Vergiftung mit Tetrahydro-f}-naplilhylamin. Die Vergiftung m it Tetrahydro-/?- 
naphthylamin bewirkt eine Temp.-Steigerung. Bei Messung im Rekhim, in Leber,
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Muskel u. Subkutis mit Thermonadel tr itt  die Temp.-Stcigoruug an allen MeBstoIIen 
in gleicker Weiso auf. (Ztschr. ges. exp. Mcdizin 7 0 . 220—2(j. 7/3. 1930. Wion, Physiol. 
I»st.) M e i e k .

Huntington Williams, Akute niclit tódliche Blausdurevergiflung anschcinend durch 
Hotelsilberpolitur. In  einer Reihe von Hotels wurden Yergiftungen in Form akuter 
Gastroenteritis beobachtet, die auf eine Vergiftung mit Blausaure durch don Gebrauch 
eines 24%  KCN enthaltenden Silborpoliorpulvers zuruckgefiihrt werden konnten. 
(Journ. Amor. med. Assoc. 9 4 . C27—29. 1/3. 1930. Albany, N. Y„ State Health 
Dep.) M e i e r .

John S. Lawrence und M. M. Huffman, Auftreten ron Feli in den Kupffer- 
zelten der Lcber des Meerschweinchens le i Phosplioriergiftung. Nach Zufuhr kleiner 
P-Mengen finden sich bei Mcerschwcinchen in den Kupfferzellen der Leber Fettkiigelchen 
ais erste Manifestation der P-Vergiftung des Organs. (Arch. Pathol. 7 . 809—12. 1929. 
Sep.) H. W o l f f .

H. M. Trusler, W. S. Fisher und C. L. Richardson, Chemische Vcr(inderungen 
des Blutes nach Sublimalrergiflung. (Arch. Internat Mcdicino 4 1 . 234—43. 1928. 
Sep.) H. W o l f f .

Hugo Brach, Die Biochemie des Tumorenwachstums, mit besonderer Beriicksichtigung 
der Aliologic der Krebskrankheil. Zusammenfasscnde Abhandlung iiber die Anomalie 
der Stoffwechselvorgango der malignen Geschwulste, ilirc Beziehungen zur inneren 
Sekretion u. ikro Bedeutung fiir die Aufklarung der Carcinogenese. (Ztschr. Krcbs- 
forsch. 3 0 . G18—55. 19/2. 1930. Wion, S. CANNING Ch i l d s  Spital f. innere Krankheiten 
u. Krebs.) M e i e r .

Anna Goldfeder, Der Melabolismus von Kohlchydralen, Calcium und Jod bei 
experimentellen bosartigen Geschwulslcn. Durch subcutane Injektion von Glucose wird 
sowohl bei der Maus, wio beim Huhn das Wachstum bosartigor Impfgeschwiilsto bc- 
schlouuigt. Der Glykogengeh. der Tumoren nimmt mit der Bósartigkeit ab. Durch Ca- 
Zufuhr wird das Tumorwachstum wenig beeinfluBt, J  in Form von J-Gclatine (Mision) 
scheint erst zu fórdern, dann zu hemmen. Der Tumor hat eino erhóhto Affinit&t fiir 
Jod. (Ztschr. Krobsforsch. 2 7 . 503—36. 1928. Briinn, Privatkeilanstalt f. Frauen- 
krankkeiten d . Doz. Dr. O. BlTTMANN. Sep.) M e i e r .

Johannes S. Buck urid Donald M. Kumro, Bemerkung iiber den Einfluji von 
Blei auf das Rałtensarkom. Bei der Unters. der Toxizitat von Bleiverbb. wurde beob- 
achtet, daB sich bei einem Tier bei bestehender Bleivcrgiftung ein Spindelzellensarkom 
entwickelt. (Journ. Lab. clin. Med. 1 5 . 24- Okt. 1929. Drako Univ. Dep. of Chem.) Mei.

W. A. Collier und I. Hartnack, Zur Frage der Tumorerzewgung durch arsen- 
behandelten Embryonalbrei. Jlausen wurde Mauseembryonalbrei mit Zusatz von Tecr, 
arseniger Saure u. Sudan I I I  subcutan injiziert. Es entwickelten sich bei einer groBeren 
Zahl kleino Tumoren, dio aber alle wieder im Laufo von durchschnittlich 30 Tagen 
Yerechwanden. Die Tumoren lieBen sich iibertragen in 1—2 Passagen, die Tumoren 
bestanden aus Embryonal- u. Granulationsgewebe. Malignę Entartung wurde in 
keinem Falle beobachtet. (Ztschr. Krebsforsch. 3 0 . 131—35. 19/10. 1929. Berlin, Inst. 
R o b e r t  K o c h .) _ M e i e r .

Teutschlaender, Neue Untersuchungen iiber die Wirkungstceise von Teer und Pcch 
bei der Entsteliung beruflicher Ilaulkrebse. (Vgl. auck C. 1 9 3 0 . I. 1837.) Vf. faBt scine 
Erfahrungen auf Grund von Fabrikyerss. u. Tierexperimenten zusammen. Pech wirkt 
nicht nur vorbcreitond etwa fiir das Eindringen von Erregern. Pech u. Teer waren 
immer steril. Dio Krebsgefahrdung von Arlxiitern in Brikettfabriken ist durch Pech- 
staub, nicht durch Pechdampfc bedingt. Das Moment der mechan. Roizung spielt 
nur eino geringo Rolle. Es ist bisher kein Beweis yorhanden, daB chem. definierte 
Stoffo des Teers, As, Antkracen, Acridin, dio krebserzeugenden Stoffe sind. Falls bei 
Fabrikation Staubentw. nicht yermieden werden kann, ist ein in gewisser Weise wirk- 
samer Schutz eino befristeto Exposition, doch konnen auck nack kurzdauernder Expo- 
sition vererbbare Daueranderungen der Zellen eintreten. (Ztschr. Krebsforsch. 30-
573—80. 19/2. 1930. Heidelberg.) M e i e r .

Henry Jackson jr. und Clement I. Krantz, Der Vitamin-B-Gehalt des Krebses. 
Fiitterungsverss. an Ratten, die Vitamin-B-frei em akrt wurden, ergaben, daB mensek- 
lickes Krebsgewebe u. Mausekrebs weniger Vitamin B entlialten, ais Mauseleber. Von 
einem iibermaBigen Geh. des Krebsgewebes an Vitamin B kann demnach nicht die 
Rede sein. (Joum. clin. Investigation 6. 609—12. 1929. Boston, City, Hospit. Collis 
P. H u n t in g t o n  Mem. Hospital of Harvard Univ. Sep.) M e i e r .
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A. Bacmeister und P. Rehfeldt, Phosphorlebertran und die Gerson-Herrmanns- 
dorfcrsche Diat zur Heilung der Tuberkulose. (Vgl. auch C. 1930. I. 703.) Vff. weisen 
darauf hin, daB die jetzt von GERSON angegebene geringere Menge Phosphorlebertran 
ihren Einwendungen gegcn die friihere Oberdosierung Rechnung tragt. (Dtsch. med. 
Wchschr. 56. 480—81. 21/3. 1930. St. Blasien, Sanat. f. Lungenkrankc.) M e i e r .

M. Gerson, Phosphorlebertran und die Gcrson-Hcrrmannsdorfersche Diat zur Heilung 
der Tuberkulose. G e r s o n  gibt an, auch oline Zulage von Phosphorlebertran zur NaCl- 
armen Diat weitgehende Besserungen tuberkuloser Erkrankungen gesohen zu habon. 
Im  Gegensatz zu friiher gibt er je tzt ca. 25—30 g Phosphorlebertran 0,02/300. (Dtsch. 
mcd. Wchschr. 56. 478—80. 21/3. 1930. Kassel-Wilhelmshóhe.) M e i e u .

Howard J. Milks, Practical veterinary pliarmacology, materia medica and thcrapeutics. 
2nd ed. London: Bailliere 1930. (529 S.) 8°. 2 8 s.n e t.

G. A. Fracanzani, Der Ricimis. Referat iiber Kultur, Erntc, patholog. Wrkg. 
des Oles. (Riv. Ital. Essenze Profumi 12. 99— 100. 15/5. 1930.) E l lm e r .

L. Rosenthaler, Untersuchungen iiber Bestandteile von Abfiihrdrogen. (Vgl. C. 1930.
I. 1948.) Handelsaloin wurde der fraktionierten Krystallisation aus A. unterworfen. 
Die Analysenwerte der einzelnen Aloinfraktionen stimmten unter sich gut iiberein, 
allein nicht m it den Ergebnissen anderer Forscher. — Acetylbarbaloin (Barbaloin 
K a h l b a u m ) entliielt 41,3% Acetyl, Acetylaloin 41,1%, walirend L e g e r  (vgl. Buli. 
Soc. chim. France [III] 23. 794 [1900]) 35,89% fand. — Bromacetylbarbaloin (?),  
erhalten durch Losen von Barbaloin in  mit HBr gesatt. Eg.; amorpli; 11. in  A.,Bzl., 
Chlf., unl. in  W. u. PAe.; uneinheitlich. Nach den Verss. scheint Handelsaloin ein Ge- 
misch zu sein, das durch Fraktionierung nicht getrennt werden kann. (Pharmac. Acta

M. C. Bśguin, Galenische Praparate aus Gentianawurzel. I I I .  (II. vgl. C. 1930.
I. 1652.) Vf. untersuchte den Zuckerverlust beim Zerquetschen der Gentianawurzeln 
nach der von G o l a z  u .  S i e g f r i e d  vorgeschlagenen Extraktionsmethode. Der Broi 
wurde 1. frisch, 2. nach 1-std. u. 3. nach 2-std. Stehen untersucht. Die durch Invertin 
hydrolysierbaren Zuckerarten erleiden nach dem Zerquetschen einen Verlust von 
21,26%, nach 2 Stdn. erhoht sich dieser Verlust auf 32,76%. Die durch Emulsin spalt- 
baren Zucker erleiden einen Verlust von 19,68%, nach 2 Stdn. 27,51%. Die Gentio- 
pikroside verschwinden nach 2-std. Stehen des Breies vollstandig. Fur die Herst. von 
galen. Gentianaprapp. empfiehlt sich Anwendung rasch getrockneter Wurzeln u. 
Extraktion der Drogę nach B r i d e l  u .  B a r e l . (Pharmac. Acta Helv. 5. 42—47. 26/4.

P. Casparis und K. Haas, Herba Eguiseli ais Saponindrogc. (Vorla.ufige Mitt.) 
Durch Schaumzahlbestst. u. Hamolyseverss. wurde Ggw. eines Saponins in Herba 
Equisti nachgewiesen. (Pharmac. Acta Helv. 5. 62—63. 21/6. 1930.) SchćLyfeld.

G. Gatti und R. Cajola, Therapeutische Eigenschaften des Warhholdcrs. Referat 
iiber Yerwendung in der Medizin. (Riv. Ital. Essenze Profumi 12. 73—75. 15/4. 
1930.) E l lm e r .

Albert Neuberger, Die Fabrikation leztiler Verbandstoffe. Schildcrung dor Fabri- 
kation von W atte, Verbandbaumwolle usw. (Melliands Textilber. 11. 192—93. 267—71. 
April 1930.) S c h o n fe ld .

A. Cooremans und P. Hublet, Unverlraglichkeit von Natriumbromid mit Pa\xi- 
tcrinchlorhydrat und einigen anderen Opiumalkaloiden. Eine etwa 5% ig. NaBr-Ls". 
gibt m it 0,3%ig. Papaverinchlorhydrat sofort eine Triibung, nach einigen Stdn. Kry- 
stalle von Papaverinchlor- oder bromhydrat; F. iiber 190°, unl. in Chlf., A., A.; wl. in 
W. Zusatz von Citronensaure vermindert die Krystallbldg. Na-Citrat u. Na-Benzoat 
ist ohne EinfluB. Auch in Lsgg. von Kodeinpliosphał u. Athylmorphinchlorhydrat ent- 
stehen auf Zusatz von NaBr Ndd., jedoch erst bei groBeren Konzz. (Journ. Pharmac. 
Belg. 12. 510. 25/5. 1930.) S c h o n f e l d .

J. Schwyzer, Die Fabrikation von Bismutum oxytribromplienylicum. Die techn. 
Darst. von Tribromphenol — Nebenprod. HBr — u. Bismutum oxytribromphenylicum 
wird beschrieben. (Pharmaz. Ztg. 75. 835—36. 16/7. 1930. Ziirieh.) H ER TER .

Willibald Rehdern, Das modeme Gesiditswasser. Rielitlinien fiir die Rezeptur 
von Gesichtswasser. (Dtsch. Parfiimericztg. 16. 78—79. 25/2. 1930.) S c h o n f e l d .

F. Pharmazie. Desinfektion.

Helv. 5 59—61. 21/6. 1930.) S c h o n f e l d .

1930.) S c h o n f e l d .



F . P h a r m a z je . D e s in f e k t io n . 2011

— , Chdesterinkaunuasser gegcn Haarausfall. (Parfumeric mod. 23. 291—9G. 
April 1930.) S c iio n fe ld .

W. Kessler, Dec Oil . . . Oleum Deelimc. Das unter dem Namen Dec Oil u. Oleum 
Dcelinae in den Handel gebrachte u. gogen allo moglichen Hautkrankheiten empfohlene 
ongi. Prap. ist nielits ais gut gcreinigtes, stark fiuorescierendes, schr viscoses, golbes 
Vaselinól. (Pharmaz. Ztg. 75. 808. 9/7. 1930. Berlin, Dr. K a d e s  Oranien-Apoth.) H e .

Herbert Skinner, Salbengrundlagcn. Praktische Angaben iiber die Hersłellung 
dieser Arzneimittel und ihre Absorption. Vf. bespricht das Verh. von Schweinefett, 
Paraffin, Lanolin usw. ais Salbengrundlage. (Chemist and Druggisl 112. 795. 28/6. 
1930.) _ S c h o n f e l d .

Felix Meyer, Aachen, jHersłellung von Glasgefdflen mit Hals, besonders Ampullen, 
nach Patent 485 091, dad. gek., daB zur Erzeugung von Hiilsen, die eine Einschnurung 
aufweisen, der Hals nach Zuruckziehcn des ersten Formwerkzeuges auf einom zweiton, 
diinneren Werkzeugc zur Erzeugung der Einschnurung an der gcwunschten Stelle 
durch eine Flamme niedergeschlagcn wird. — Der Hals verliert scine Form nur an 
der verjiingten Stelle. (D. R. P. 503 756 KI. 32a vom 20/4. 1926, ausg. 26/7. 1930. 
Zus. zu D. R. P. 485 091; C. 1930. I. 260.) KuhLING.

R. Graf & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: Rudolf Graf), Niirnberg, Nachbehandluntj 
uon Catgut unter Verwendung von A., dad. gek., daB das in bekannter Weise m it Che- 
mikalien, besonders J„, sterilisierte Catgut zunachst m it Protein enthaltenden Lsgg. 
u. dann m it A. bchandelt wird. — Die Erzcugnisse zeigen nicht die Reizwrkg. des be- 
kannten Jodcatguts. (D. R. P. 503 053 K I. 30i vom 15/12. 1928, ausg. 22/7. 
1930.) K u h l i n g .

Chemiselie Fabrik vormals Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung von klarloslichen 
Judtbaren Toncrdeprdparaten, 1. dad. gek., daB Al nach Art der Salzbldg. an Glucon- 
saure gebunden wird. — 2. dad. gek., daB die Salzbldg. durch doppelte Umsetzung 
geeigneter Al-Salze mit Erdalkaligluconaten, gegebenenfalls unter Zusatz von Erd- 
alkalihydroxyden, bewirkt wird. — 3. dad. gek., daB Alkalialuminatlsgg. mit Glucon- 
sauren neutralisiert werden. — Die Al-Gluconate behalten auch in trockener Form 
ihre Loslichkeit in W. bei, sind nicht hygroskop. u. bilden haltbarc Lsgg., die mehr 
oder weniger sauer reagieren u. merkwurdigerweise neutralisiert werden konnen, ohne 
Kdd. zu geben. Selbst wenn man mit NH3 alkal. macht, bleibt eine Al-Glueonatlsg. 
klar u. unterscheidet sich dadureh von den mcisten Al-Salzlsgg. Die Lsgg. konnen 
auBerdem erhitzt werden, ohne zu gelatinieren. Alle diese Eigg. machen die Al-Gluconate 
fur den therapeut. Gebrauch geeignet. Z. B. wird 1 Mol. Al2(SOx)3,18 IL,0 in h. W. 
gel. u. sd. m it einer h. gesatt. Lsg. von 3 Moll. Ca-Gluconat gefallt. Durch Kochen 
wird die Fallung desCaS04 vervollstandigt u. die abfiltrierte Lsg., am besten im Vakuum, 
zur Trockne verdampft. Der Riickstand wird gepulvert. Das Al-Gluconal, weifies 
Pulver, ist in W. 11. — AL(SO,,)3,18 H„0 wird in h. W. gel. mit Ba-Gluconat in h. gesatt. 
Lsg. gefallt u. eine gesatt. Lsg. von ~Ba(OH)z, SH20  zugesetzt. Nach Abfiltricren des 
ausgeschicdenen BaSO., wird im Vakuum etwas eingeengt u. m it CH3OH ein weifies 
pulveriges Al-Glucoimt, cnthaltend 11,9% Al, gefallt. — Jlan versetzt eine w. gesatt. 
Lsg. von A 10(0Na) mit ca. 80%ig. Gluconsdure, bis die anfangs stark alkal. Rk. ganz 
schwach sauer wird. Sodann wird die klare Lsg. mit vicl CH3OH gefallt, das abgeschie- 
dene Prod. abgesaugt, mit CH3OH gowaschen u. getrocknet. Das neutrale Al-Gluconat, 
woiBes volumin5ses Pulvcr, enthalt 7,2% Al u. 6,8%  Na. (D. R. P. 504 306 KI. 12o 
vom 16/2. 1929, ausg. 2/8. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik yormals Sandoz, Basel, Schweiz, Hersłellung von haltbaren 
■iibersdttigten Calciumgluconatldsungen nach D R. P. 47234G, dad. gek., daB man konz. 
Ca-Gluconatlsgg., denen andere therapeut. verwendbare 1. Stoffe zugesetzt sind, li. 
abfiillt u. unter volligem AbschluB, gegebenenfalls in Abstanden wiederholt, so lange 
erhitzt, bis keine Krystallbldg. mehr eintritt. — Es gelingt so, auch bei Ggw. anderer 
gel. Stoffe, sogar von starken Elektrolyten, haltbare iibersatt. Ca-Gluconatlsgg. her- 
zustellen, die ermoglichen, die Terschiedensten Injektionspraparate mit der reizlosen 
u. auch intravenos im Vergleicli zu CaCl2 weniger gefahrlichen Ca-Gluconatlsg. in 
beąuemer Weise zu kombinieren, iiberall da, wo diese Arzneimittel, intramuskular 
verabreicht, durch Ca in ihrer Wrkg. entweder unterstutzt oder in ihren Nebenwrkgg. 
abgeschwacht werden sollen. In Betracht kommen ais solche Stoffe u. a. Metallsalze 
der Alkali- u. Erdalkaligmppe, wie NaCl, Na-Salicylat, Na-Glycerinophosphat, Na- 
Kakodylat, Na-Cholat, Na-Ńueleinat, Li-Citrat, Ca-Glycerinophosphat, Sr-Gluconat;
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Schwermetallsalze, wie Cd- u Fe- Gluconat, die gebrauchliclien Kombinationen von 
Fe mit As, Ni-Gluconat, gceignete Mn-, As-, Sb-, Hg- u Ag-Yerbb., Bi; Salze von 
Alkaloiden, wie des Atropina, Chinins, Chinolinderiw., wie Halogonoxychinolinsulfon- 
sauren, 5-Alkoxy-8-aminocliinoline u. ilire N-Substitutionsprodd., Salze des Cotarnins, 
Codeins, Emetins, Ephedrins, Ergotamins, Hydrastins, Papaverins, Piloearpins, 
Sparteins, Strychnina; Coffein u. Tlieobromin u. ihre Doppelverbb. m it Na-Benzoat 
oder -Salioylat; chem.-therapeut. verwendbare Farbstoffe, wie Methylenblau, Trypanblau, 
Acridinfarbstoffc; natiirliche Glykoside, wie Digitoxin, Strophantin; l. Verbb. subsli- 
tuierter Barbitursduren u. der Antipyretica; Lokalanasihcti-ca vom Aminobenzoesaure- 
lypus; sowio die verschiedensten andern in der Injektionstherapie Ycrwendeten Stoffo, 
wie Glycerin, Glucose, Gelatine, Paraldehyd, C0Hi2N.i, Tliyroxin, Pyridin-/S-carbonsauro- 
diathylamid, Pentamethylentctrazol, alkylierte cycl. Ketone, Campher u. viele Sterine, 
wie Ergosteriu. Zur Vernichtung der Krystallisationskeimo ist os nicht immer er- 
fordcrlicli, auf holiere Temp})., z. B. auf 100°, zu erhitzen. In  manchen Fallen geniigt 
schon ein- oder mchrfaches Erwarmen auf 50—70°, was bei hitzeempfindliclien Stoffen 
wichtig ist. Folgende Beispielo sind angegeben: In  l ł/ a 1 h. W. werden zun&chst 200 g 
Ca-Gluconcit u. dann 200 g chem. reines NaCl gel. Man erganzt das Fl.-Yol. auf 2,0 1, 
fiillt die Lsg. h. in Ampnllen ab u. erhitzt diese naoh dem Zusclimclz.cn an 2 aufeinander- 
folgendcn Tagen jo 2 Stdn. auf ca. 95°. Die Lsg. in den Ampullcn zeigt auch nach 
Monaten noch keine Ausscheidung. — Weitere Bcispiele betreffen die Horst, haltbarer 
wss. Lsgg. von Ca-Gluconat unter Zusatz von: Na-Salicylat (bei 70° gewonnen), — 
Mg-Gluamat (bei 95°), — Sr-Gluconat (bei 50—90°), — Cd- oder Ni- oder Fe-Glueonat,
— Kaliumantimo7iyllartrat (bei 60—90°), — Codeinhydrochlorid; bzw. Chininhydro- 
chlorid, bzw. Coffein, bzw. Cotarninhydrochlorid (bei 60—70°), — Coffein-Na-Salicylat, — 
Methylenblau med., bzw. Trypanblau, bzw. 2-Athoxy-6,9-diaminoacridiniumlactat (bei 
50—95°), — p-Aminobenzocsaurediathylamhwleucinolcsterm.ethansulfonat (bei 60—70°), — 
sowie von: CgH^N.,, bzw. Glycerin, bzw. Gelatine bzw. Glykose. (D. R. P. 503423 
KI. 30h vom 30/10. 1928, ausg. 29/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 472346; C. 1930. I. 
2798.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darsiellung von 
ft-\3,5-Dijod-4-(3',5'-dibrom- bzw. dichlor-i'-oxyp]icnoxy)-phenyl]-tx.-ami7iopropionsaure. 
Zu dem Ref. nach Schwz. P. 133335; C. 1929. II . 2698 ist folgendes nachzutragen: 
Setzt man zu einer Suspension von (l-3,5-Dijod-i,4'-oxy'phenoxyphenyl-a-aminopropion- 
sdure in Eg. eine 10°/oig. CL-Eg.-Lsg., so geht die Aminosaure in  Lsg. Man dest. den 
Eg. unter vermindertem Druck ab, nimmt don Ruckstand in verd. HCI auf, erhitzt 
zum Ivp., filtriert, lost den ungel. Anteil in A., dem etwas verd. NaOH zugesetzt ist u. 
fiillt die freie fi,3,5-Dijod-4,3',5/-dichlor-4'-oxyphenoxyphenyl-a.-aminopropionsaure, farb- 
loso Krystalłe, unl. in W. u. organ. Lósungsmm., F. 261—262° unter Zers., m it CH3CO..H 
aus. Auch das Cl-Deriv. hat (%roxt?iahnliche Wrkg. Dureh die Anwendung der Cl
ii. Br-lialtigen Analogen des Thyroxins konnen eine zu schroffe Stoffwecliselerhohung 
vormieden u. unerwiinschte Nebenwrkgg. der Schilddriisen- u. Thyroxinmcdikation 
ausgeschaltet werden. (D. R. P. 504683 KI. 12q vom 3/4. 1928, ausg. 7/8. 1930. 
Schwz. Prior. 24/3. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Arthur Binz, Berlin-Wilmersdorf, 
und Curt Rath, Opladen, Rhld.), Hcrstellimy der 2-Oxy-3-nitropyridin-5-arsinsaure. 
(D .R .P . 504829 KI. 12p vom 6/8. 1926, ausg. 8/8. 1930. — C. 1929. 11. 489 
[Schwz. P. 130148 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Theodor Brugscli und Hans 
Horsters, Halle a. S.), Darstellung von salzurligcn Yerbindungen der 2-Phenylchinolin-
4-carbonsaure und dereń Deritaten, dad. gek., daB man auf die freien Sauren oder dereń 
Salzo cycl. oder heterocycl. substituierte aliphat. Amino oder dereń Salze einwirken 
lafit. — Die Prodd. zeichnen sich dureh therapeut. Wrkg. auf die Bldg. u. Entleerung 
der Galie aus. Wahrend die 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure auf die Bldg. der Galie 
in der Leber von gróBtem EinfluB ist, zeigen die substituierten aliphat. Aminę eine 
stark kontrahierende Wrkg. auf die Gallenblase. Die salzartigen Verbb. beider Kompo- 
nenten vereinigen beide wertvollen therapeut. Eigg. in sich. Sie rufen z. B. Kontrak- 
tionen der Gallenblase hervor, die sich dureh eine verzogert einsetzende rythm. dem 
physiolog. EntleerungsYorgang besser angepaBte Form auszeiehnen, ais die oft un- 
enviinschte starre ton. Kontraktion der freien substituierten aliphat. Aminę. Man 
setzt z. B. zu einer wss.-alkoh. Lsg. von 2-phenylchinolin-4-carbonsaurem Na  eine wss. 
Lsg. von P-lmidazolyldthylaminhydrochlorid u. dampft nach beendeter Umsetzung,
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gegebeneufalls im Yakuum, ein. Durch Auśziehen mit A. kann man dio salzartige Vcrb., 
golblich gefarbtes, bei 142° schm., in W. u. verd. A. i., in Bzl. wenig 1. Pulver, vom 
entstandonen NaCl trenncn. — 2-Plmnylchinolm-4-carbonsaure (1) gibt beim Erhitzen 
m it p-Oxyplienylathylamin in Toluol u. Abdest. des Losungsm. im Yakuum, unter 
AusschluB der C02 der Luft, eine salzartige Vcrb., weiBes Pulvcr, F. 147°, 1. in verd. 
A., wl. in Toluol. — Man bringt I (1 Teil) mit Diathylcndiamin (3 Teile) in wss. Lsg., 
sterilisiert bei 100° u verwendet die sterilisierte Lsg ais solche zu therapeut. Zwecken. — 
Tragt man eine wss. Suspension von 2,3',4'-Dimelhylphenylchinolin-4-carbo7isdurc in 
eine 10%>g- wss. Lsg. von fS-Imidazolylathylamin ein, erwarmt schwach bis zur voll- 
standigen Lsg. u. dampft, zweckmaBig in einer H 2-Atmosphare, unter vermindertem 
Druck, jcdoeli unterhalb 100°, ein, so hinterliifit die griinlich gelbe Lsg. die salzartige 
Verb. ais gelbliehen, bei 220° schm., in W. u. A. 11., in Bzl. swl. Riickstand. Auf die 
Gallenblasc des Meerschweinchens wirkt die Lsg. des Salzes kontrahierend, jedoch so, 
daB die Kontraktion ganz allmahliek einsetzt. (D. R . P. 504167 KI. 12p vom 18/6. 
1026, ausg. 1/ 8. 1930.) S c h o t t l a n d e r

Schering-K ahlbaum  Akt.-Ges., Berlin, Gewinnung von Sezualhormonen aua 
Faeces mcnsehlicher oder tier. Lcbewesen durch Extraktion m it wasscrunl. organ. 
Lósungsmm., Vcrscifung des Losungsm.-Riickstandcs u. Abtrennung der Hormonu 
vom unverseifbaren Anteil in iiblicber Weise. — Z. B. werden getrocknete Faeces (I) 
m it A. erschopfend bei gewohnlicher Temp. estrahiert; der A. wird verdampft u. dor 
Riickstand m it 5°/0ig. alkoh. KOH verseift. Der unverseifbare Anteil wird mit A. 
extrahiert. Ausbeuto an A.-Ruckstand 15 g aus 5 kg I. — 3 kg I  werden m it 5 1 starkem 
CH3OH ausgelaugt; dio Lsg. wird verdampft, der Riickstand mit A. ausgozogen u. 
der A.-Riickstand mit der 5-fachen Menge 40°/0ig. CH3OH unter Zusatz von Ca(OH)2 
extraliiert. Nach Einengen des F iltrats im Vakuum u. Extraktion des Ruckstandes 
m it A. erhalt man ein Ol, das auf 0, 1—0,2 mg eine Mauseeinheit des Hornions enthalt.
— Fcrner kann dio Extraktion unter gleichzeitigem Zusatz des Vcrseifungsmittels 
erfolgen, wobei auch porose Yerdunnungsmittel, wie Kaolin, Ticrkolile, Silicagel, zu- 
gesetzt werden konnen. (E. P. 307844 vom 13/3. 1929, Auszug veróff. 8/5. 1929.
D. Prior. 14/3. 1928.) . A l t p e t e r .

Sharp & Dohme, Inc., iibert. von: Veader Leonard, Baltimore, Maryland, 
V. St. A., Antisepticum, bestehend aus einer Lsg. von C-Hcxylresorcin in Glycerin u. 
W. — Man verwendet zweckmaBig ein Gemisch von ca. 30°/0 Glycerin u. 70“/o W. ais 
Losungsm. Das nicht tox. u. nicht reizend wirkende Mittel besitzt infolge der geringen 
Oberflachenspannung ein hohes Durchdringungsvermogen fiir die Haut, Schleimhaute 
u. Wunden. Die Lsg. greift Metalle nicht an. (A. P. 1771895  vom 19/1. 1928, ausg. 
29/7. 1930.) _ SCHOTTLANDER.

James M. Gray, Missouri, V. S t. A., Keimtótendes Mittel. Das Mittel besteht aus 
150 g ZnJ„, 250 g sublimiertem J ,  3,2 g Menthol, 500 ccm Glycerin, 100 ccm dest. W. 
u. 1000 ccm A. (A. P . 1767 667 vom 11/10. 1926, ausg. 24/6. 1930.) S c h u t z .

L. Wiorogorski and G. Zajączkowski, Lexieon synonimorum pharmaceuticoruni: in six 
languages, Latin, German, French, Englisli, Polish and Russian. New York: Polish 
Bk. Importing Co. 1930. S 12.—.

G. Analyse. Laboratorium.
A. Thiel, Nochmals Atomgewichtstabclle und chemische Analyse. Die beiden Rich- 

tungen, die die Verwendung einerseits wissenschaftlicher At.-Geww., andererseits der 
prakt. At.-Geww. befiim-orten, werden von direkt entgegengesetzten Beweggrunden 
geleitet (vgl. SciiO O R L, C. 1930. I. 1974 u. B r u h n s , C. 1930. 1. 2768). Bedenkeu 
gegen die Verwendung der wissenschaftlichen At.-Geww. fiir dio Zwecke dor analyt. 
Chemie lassen sieh am einfachsten u. zweckmaBigsten dadurch bescitigen, daB man 
bei stochiometr. Reehnungen grundsatzlich das logarithm. Verf. anwendet. (Chem.- 
Ztg. 54. 617—18. 9/8. 1930.) J u n g .

Antonio Ferran, Neues Moddl eines Schmelztiegelhalters. Der Schmelztiegel 
ruh t in einem Dreieek aus Pt- oder Niekelchromdraht, das mittels Klemmsehrauben 
am Ring des DreifuBes befestigt ist. Der DreifuB selbst ist aus Al hergestellt. (Chim. 
et Ind. 23. Sonder-Nr. 3bis. 196. Marz 1930.) J u n g .

E. Konig, Platinliegel mit Grijf. Es wird die Anwendung eines Griffes an Pt- 
Tiegeln empfohlen. Den Vertrieb solchor Tiegel ha t die Firma W. Fedderer, Essen, 
Wachtlerstr. 39, libernommen. (Chem.-Ztg. 54. 618. 9/8. 1930.) J u n g .
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H. Ebert. Fortsćhritte der Vakuumtechnik. I I I . (II. vgl. C. 1929. I I . 1326.) Kurze 
Wicdergabc dor neuesten Arbeiten u. Erfindungen auf diesern Gebiet. (Glas u. Apparafc
11. 133—36. 141—42. 27/7. 1930. Charlottenburg.) J u n g .

Fritz Konig, Schiilteltisch. Es wird ein elektr. bewegter Schiitteltisch fiir Labo- 
ratoriumsbetrieb mit sehr geringem Kraftverbrauch u. gerauschlosem Gang beschrieben. 
(Chem. Fabrik 3. 311. 13/8. 1930. Soest.) Ju n g .

D. Kladiscłltschew, UmkeJirbarer Mikrodestillationsapparat. Vf. benutzt zur
Trennung von Methylalkohol-A.-Gemischen von 0,5—1 ccm einen fast yollkommcn 
aus Glas bestehenden Dest.-App., der aus zwei symm. Teilen besteht, von denen jeder 
abwechselnd einmal ais Destillierblase, ein anderes Mai ais Vorlage dient. Durch zehn- 
maliges Ubertreiben der FI. u. ebenso oft wiederholtes Abpipettieren von ca. 0,05 ccm 
FI. mit dem hoclisten Kp. wurde ein Destillat mit dem Kp. 66,3° erhalten. Der App. 
wurde wahrend der Dest. mit einer W.-Strahlpumpe evakuiert. (Mikrochemie 8. 136 
bis 140. 1930. Hyg.-Bakteriolog. Inst. d. litauischen Univ. Kaunas.) DtisiNG.

W illi M. Cohn, U ber die Vornahme von Ausdehnungsmessungen an festen Kor per n 
mil Hilfe mechanischer wid pliotographischer Regislriermethoden. Es wird eine tlber- 
sicht iiber Bauarten zur Vornahme von Ausdehnungsmessungen an festen Kórpcrn mit 
Hilfe mechan. u. photograph. Registriermethoden gegeben, dann eine vom Vf. ent- 
wickelte neue Anordnung zur Vomahme von Ausdehnungsmessungen unter Verwcndung 
der photograph. Registrierung beschrieben. Nach diesem Verf. besteht die Moglichkeit, 
Ausdehnungsmessungen bis zu Tempp. von 1400° vorzunehmen. (Vgl. auch C. 1930.
I I .  -141.) (Chem. Fabrik 3. 257— 59. 2/7. 1930. Berlin.) J u n g .

G. Hansen, Ober farbfreie Kompensałoren fiir Interferenzrefraklomelcr. Es werden 
die Dispersionseigg. verschicdener Kompensationsyorr. von Interferenzrefraktometern 
untersucht. Diskussion der opt. Eigg. von Glasern zur Herst. von Kompensatoren 
von bestimmten Yorgegebenen Dispersionseigg. (Ztschr. Instrumentenkunde 50. 460 bis 
474. Aug. 1930. Jena, W erkstatten von CARL ZEISS.) K a r a g u NIS.

George R. Harrison und Philip A. Leighton, Homochromathche Spektropholo- 
melrie im aupersten Ullraviolett. In  Yerfolg fruherer Unterss. (vgl. H a r r i s o n , C. 1926.
I. 558) stellen Vff. die Bcdingungen fiir Photometrie im auBersten Ultraviolett fest. 
Verschiedene Emulsionen u. Ole werden untersucht. Das Verh. der mit Ol bcdeckten 
Platten ist in dem Gebiet, in dem das Ol die gesamto einfalłende Strahlung absorbiert, 
konstant u. gleich dem der unbehandelten Emulsion nahe der Wellenlange, bei der 
die Fluorescenz des Ols maximal ist. (Journ. opt. Soc. America 20. 313—30. Jim i 1930. 
Califomia, STANFORD Univ., Abtlg. f. Phys. u. Chem.) LORENZ.

T. H. Laby, Atomunalyse. durch Rontgenspektroskopie. (Vgl. C. 1930. II . 769.) 
Vf. sehlagt fiir die Rontgenspektralanalyse den Namen Atomanalyse vor, u. bespricht 
dio Vorteile, Ausfiihrung u. Empfindlichkeit der Atomanalyse. (Trans. Faraday Soc. 
26. 497—509. Aug. 1930. Melbourne, Univ.) L o r e n z .

W. Lawrence Bragg, Die Untersuchung der Aimnanordnung m itkls Rontgenstrahlcn. 
Es wird an Hand von Beispielen die innere Verwandtschaft der mkr. u. der Rontgcn- 
analyso gezeigt. Dio neue Form der Analyse verdankt ihre Bedeutung nicht ihrer An- 
wendung auf die K rystallstruktur, sondern ihrem Gebrauch ais neuartiges Bclouchtungs- 
mittel fiir mkr. Unterss., das uns befahigt, das Auflósungsvcrmógen einige zehin- 
tauseńdmal zu erhohen u. so dio relativo Lage der Atome in denjenigen Kórpern zu 
sehen, die wir zu untersuchen wunschen. (Motall-Wirtschaft 9. 461—65. 30/5. 1930. 
Manchester, Univ.) K l e v e r .

A. Salmony, Vollwertiger Ersalz der leuren Awilysewjuardumpe durch den billigen 
AnalysenfiUeransatz, (Suddtseh. Apoth.-Ztg. 70. 390. 15/7. 1930. — C. 1930. I. 
863.) H e r t e r .

E. Ernst und G. Horvath, Permanganattitration im erwdrmten Medium. Bei Aus-
arbeitung der permanganometr. Methode im erwarmten Medium ergibt sich, daB dio 
Solbstred. proportional dem Gesamtverbrauch von KM n04 ist. Durch Konstruktion 
einer Eichungskurve kann fiir jeden KM n04-Gesamtverbrauch erm ittelt werden, wieyiel 
davon auf die Osydation der zu bestimmenden Substanz u. wieyiel auf die Selbstred. 
entfallt. Diese Methode wird fiir die quantitative Best. der Milchsaure verwendet; 
es lassen sich dam it noch einige ■/ Lactat bestimmen. (Biochem. Ztschr. 224. 135— 44. 
29/7. 1930. Pecs, pharmakolog. Inst. d. Univ.) SlMON.

J. Lukacs, MaPamilytische Hilfstabdlen. (Biochem. Ztschr. 224. 151—56. 29/7. 
1930. Szeged, Univ.-Kinderklimk.) SlMON.
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N. P. Rudenko, Untcrsuchung einer Adsorptionstitrationsmcthode. Die Anwend- 
barkeit der argentometr. Titrationsmethodo nach F a j a n s  (C. 1924. II. 1010) wird 
untersuekt. Es zeigt sieli, daB die Kationen der 1. u. 2. Gruppe nicht storend wirken. 
Die Kationen der 3. u. 4. Gruppe beeintrachtigcn die Analyse 1. dadurch, daB sie mit 
ihier Farbę den Umschlag des Indicators verdeeken, 2. dadurch, daB dereń Lsgg. 
meist sauer reagieren u. den Umschlagspunkt beeinflussen. Es gelingt jedoch, durch 
die Wahl geeigneter Indicatoren auch in diesem Falle die Best. durchzufiihren. Der 
Hauptmangel der Methode besteht darin, daB die meisten Indicatoren keinen scharfen 
Farbumschlag geben; trotzdem liefert die Titration ebenso genaue Resultate wie die 
Bestst. nach M ohr, VOLHARD usw., u. ist auBerdem auf weiteren Gebieten anwendbar. 
Ais Indicatoren bei den ausgefiihrten Halogenidtitrationen werden Eosin, Erythrosin, 
Uranin u. Bengal. Roso benutzt. Die zulassigen Konzz. der Kationen aller 4 Gruppen 
werden bestimmt. Die Verss. (mit Bromiden u. Rhodaniden) werden fortgesetzt. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 505— 18. .1930. Lab. f. Chem. Analyse an 
d. Univ. Kasan.) G u r i a n .

W. Plucker und W. Keilholz, Eine einfachc Apparatur fiir elcktromelrische 
Titration. (Chem.-Ztg. 54. 451—52. 11/6. 1930. Solingen.) J u n g .

— , Der KohlcnsaurebMtimmungsapparat nach Faija-Dietrich. Der Apparat hat 
am Niveaurohr unmittelbar ein Barometer angeschlossen, welches es gestattet, dio 
Ablcsung immer unter demselbcn Druck yorzunehmen. Umrechnungcn auf Normal- 
druck fallen also fort. (Tonind.-Ztg. 54. 493. 10/4. 1930.) S a l m a n g .

E le tnen te  und  anorganische V erblndungen.
J .F . Reith und J. H. A. Bouwman, Gehaltebestimmung von Aziden. Die HN3- 

Bost. in Azidon kann titrim etr. mit Nitritlsg. erfolgen; sie basiert auf der Rk.:
HN3 +  H N 02 -> N* +  N20  +  H 20.

Ais Indicator dient FeCI3 [rote Farbo der undissoziierten Fc(N3)3-Lsg.]. Man versetzt 
5 ccm Azidlsg. (150—200 mg HN3) mit 20 ccm FeCl3-Lsg. u. 10 ccm 4-n. H 2S04 u. 
titrie rt m it l°/0ig. NaN02-Lsg. bis zum Farbenumschlag nach Gelb (Farbę des FeCl3). 
Ais Vergleiehslsg. dient eine FeCl3-Lsg. derselbcn Konz. — Acidimetr. H N3-Best..x 
In  die NaN3-Lsg. wird in einem mit Kuhler yerbundenen Kolben C02-freio Luft dureh- 
geleitet; hierauf werden 2 Waschflaschen m it 0,1-n. NaOH eingeschaltet, die Azidlsg. 
m it H 2S04 angesauert u. dest. Durch Riicktitration der unverbrauchten Lauge wird 
der Azidgeh. berechnet. Nach beiden Verff. wurden relatiy gut ubereinstimmende 
Resultate erzielt. (Pharmac. Weekbl. 67. 475—80. 10/5. 1930.) S c h o n f e l d .

F. Feigl und P . Krumholz, tlber einen mikrochemischen Nachweis von Carbonaten. 
Der Nachweis wird in einem schon fruher (vgl- C. 1930. I. 1181) von den Vff. beschrie- 
benen App. ausgefiihrt. Ein bis zwoi Tropfen der Probelsg. oder eine kleine Menge 
der festen Substanz werden in der Glashiilse des App. mit drei Tropfen 2 n-H2SO., 
yersetzt u. das VerschluBstiick, an dessen Knopf ein Tropfen einer ReagensLsg., bo- 
stehend aus einem Gcmisch yon 1 Vol.-Teil 7i<rn- Na2C03, 2 Vol.-Teilen 0,5°/oig- 
Phenolphthaleinlsg. u. 10 Vol.-Teilen H sO, aufgebracht wurde, aufgesetzt. Jo nach 
der Carbonatmenge der Probesubstanz wird nach kiirzerem oder langerem Stehen 
der rotgefarbte Reagcnstropfen yollig entfarbt, da das Na2C03 des Reagenstropfens zu 
NaHC03 umgesetzt wird. Bei gleichzeitigor Anstellung eines Blindvers. lasson sich noch 
4 y  C02 durch yolligo Entfarbung des roten Probetropfens nach lOMinuten nachweiseu. 
Die Eindeutigkeit der Rk. kann durch fluchtige Sauren, wic H2S, S 02, HCN, HF, 
H N 02 u . CH3-COOH beeintrachtigt werden; der storende EinfluB der drei erstgenannten 
Sauren kann yerhindcrt werden. Beim Nachweis von Carbonaten neben Sulfiten u. 
Sulfiden werden zur Probelsg. yor dem Zugeben der H 2SOa 2 Tropfen 10%ig. H20 2- 
Lsg. zugefugt, wodurch die S-Verbb. zu Sulfat oxydiert werden. Nach dieser Methode 
konnte in Na2S wie auch in Na2S03 „zur Analyse“ noch ein geringer Carbonatgehalt 
nachgewiesen" werden. Um Carbonat bei Anwesenheit yon Gj-aniden nachzuweisen, 
werden diese durch Zusatz yon HgCl2 in 1., undissoziiertes Hg(CN), iibergefuhrt, das 
m it verd. Saure keinen HCN entwickelt. So konnte auch in KCN „zur Analyse“ 
Carbonat nachgewiesen werden. — Das geschilderte Verf. kann ebenso zum Nachweis 
von Oxalsaure benutzt werden, wenn dieso durch KM n04 in schwefelsaurer Lsg. zu 
C02 oxydiert wird. Erfassungsgrenze: b y  Oxalsaure. Anwesenheit von H2S u. S 02 
neben Carbonat kann vor Anstellung des Carbonatnachweises in der gleichen Appa
ratur erkannt werden, wenn ais Reagens eine Lsg. von 0,5 g FeNH1(SOł)2-12 H20  -f
0,1 g K 3Fe(CN)6 in 100 ccm H„0 yerwendet wird. Bei Zugabe yon H 2S 0 4 zur Probe
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wird durch Red.-Wrkg. Berlinerblau gcbildet. Erfassungsgrenze: 1 y HaS bzw. 2,5 y  S 0 2. 
(Mikrochemie 8. 131—35. 1930. Wien, II. Chem. Univ.-Lab. D u s i n g .

L. Rosenthaler, Titrationen mit Kaliumdichromat. Zur Titration von Fe11 voi-- 
setzt man die Lsg. m it 0,1-n. Dichromat im tjbersohuB, bringt die entstandene Trubung 
m it H 3P 0 4 in Lsg., setzt nach 5 Min. etwa 1 g K J  zu u. titrie rt nach %  Stde. m it Thio- 
Hulfat. Die Beleganalysen gaben gute Werte. (Pharmaz. Ztg. 75. 808. 9/7. 1930. 
Bern.) H e r Te r .

I. M. Kolthoff, Die Kobaltrhodanidreaktion z im  Nachweis ton Kobalt und liho- 
danid. Vf. bespricht noch einmal den schon bekaiuiten Nachweis von Co mittels Alkali- 
rhodanid. AnsehlieBend gibt er folgende Arbeitsvorschrift zum mikrochem. Nachweis 
von CNS' mittels CoS04: Auf einer Porzellanplatte wird ein Tropfen der zu priifenden 
Lsg. mit ungefahr 20 cmm einer l% ig. CoS04-Lsg. versetzt u. die Mischung zur Trockno 
gedampft. Der Riickstand wird m it wenig Aceton befeuchtet. Bei Abwesenheit von 
CNS' sieht der trockene Riickstand violottrot aus, wird aber m it Aceton farblos. Bei 
Anwesenheit von CNS' sieht der Riickstand blaulichgriin aus; durch Aceton wird der 
Farbton deutlieh gruń. Die Empfindlichkeit betragt 1 fig CNS'. N itrite stóren dio 
Rk. (Mikrochemie 8. 176—81. 1930. Univ. of Minnesota. Śehool of Chem.) D u s i n g .

Ardoino Martini, Neue Beitrdge zur mikrochemischen Mineralanalyse. IV. Serio. 
(III. vgl. C. 1 9 2 9 . II. 772.) Nachweis von C r":  Cr-Salze liefern unter den gleiehen 
Bedingungen wie Al-Salze m it Cs2S 0 4 einen Alaun, namlich CsCr(S04)2-12 H 20. Zur 
Unterscheidung von dem isomorphen CsAl(S04)2-12 H20  dient Zusatz von NH:,, wobei 
sich die Cr-Alaunkrystalle dunkel farben. Offenbar liandelt es sich um die Uberfiihrung 
von CsCr(S04)2-12 H 20  in NH.,Cr(S04)2-12 H 20. Ein weiterer Nachweis von Cr"' 
berulit auf der Bldg. von Chinolin-Chrómoxalat von der Formel [Cr(C20 4)2]C9H 7N : 
Ein Tropfen einer l% 'o- CrCl3-Lsg. wird auf dem Objekttrager m it je einem Tropfen 
konz. Oxalsaurelsg. \i. Chinolin yersetzt. Der Ausloschungswinkel der entstehenden 
farblosen, prismat. Krystalle sehwankt zwischen 35 u. 45°. Auch in 0,01°/oig- Lsg. 
laBt sich so Cr erkennen. — Nachweis von P O J": 1%’g- Na-Phosphatlsg. gibt bei Zu
satz von CsCl2-Lsg. (1 : 5), gesatt. MgCl2-Lsg. u. Chinolin eine Abseheidung von Kry- 
stallen, die dem 1 . Sj’stem angehoren. Dabei erlioht das Chinolin die Empfindlichkeit 
der Rk. A s04" ' verhalt sich wic P 0 4"'. — Nachweis von Co", Zn", Cu" u. Fe"': Yer
setzt man je einen Tropfen einer l°/0ig. Lsg. von CoCl, bzw. ZnCl2, CuCl2 oder FeCl3 
mit einer Lsg. von NH4SCN u. Acridinchlorhydrat, so erhiilt man blaue Krystalle von 
Co-Acridin-Rhodanid (CrlH3N-HCNS)2- Co(CNS)2 bzw. gelbe Zn-Acridin-Rhodanid- 
krystalle (C13Hj,N-HCNS)2’Zn(CNS)2, brauńliehe Cu-Acridin-Rhodanidkrystalle 
(C13H 9N'HCNS)2-Cu(CNS)2 oder rotes, krystallisiertes Fe-(III)-Acridin-Rhodanid,
(C13H3N • HCNS)2 ■ Fe(CNS)3. Die Doppelrhodanide entstehen auch noch aus 0 ,lo/oig. 
Lsg. — Nachweis von N i: Wird eine l°/o'g- NiCl2-Lsg. m it NH3, konz. NH 4SCN-Lsg. 
u. o-Toluidin versetzt, so bilden sich farblose Prismen m it einem Ausloschungswinkel 
zwischen 30 u. 45°. D ie  Verb. besitzt wahrscheinlich die Formel: [C6H 4(CN)3(NH2)- 
HCNS]4-[Ni(NH3)4](CNS)2. (Mikrochemie 8. 143—46. 1930. Unirersidad National des 
Litoral-Rosaris d e  Santa Fe-Argentina.) DUSING.

ElliS Thomson, Eine qualitative und quantitative Bcstimmung der Erze ton Kobalt, 
Ontario. I. Mitt. Die Best. der Erze erfolgte mit dem Mkr. unter Verwendung ver- 
schiedener z. T. neuer Atzmittel unter Zuhilfenahme mikrochem. Untersuchungs- 
methoden u. quantitativer Analysen. (Economic Geology 25. 470—505. Aug. 1930. 
Toronto, Canada, Univ.) E n s z l i n .

O rganische Substanzen.
L. Palfray und D. Sontag, t)ber einige Anomalien bei der Bestimmung der Ilalogene 

ron gewissen organischen Molekiilcn. (Chim. et Ind. 2 3 . Sondcr-Nr. 3bis. 177—78. 
Marz 1930. — C. 1 9 3 0 .1. 2282.) L i n d e n b a u m .

G. Hugel und Krassilchik, tlber die Bestimmung der Ungesattigtheit der Kohlen- 
wasserstoffe durch die Rhodanzahl. Yff. zeigen, daB das von KAUFMANN (C. 1 9 2 6 . I. 
2021. 1 9 2 8 . I. 1340) fur die Best. der Ungesattigtheit pflanzlicher Ole u. Fettsauren 
ausgearbeitete rhodanometr. Verf. auch auf KW-stoffe anwendbar ist. Da Rhodan 
nicht substituierend wirkt, ist die Rhodanzahl genauer ais die Brom- u. Jodzahl. — 
Darst. der Rhodanlsgg.: Trockenes Pb(SCN)2 in absol. trockenem Eg. (mehrere Stdn. 
m it Acetanhydrid gekoeht) suspendiert, berechnete Menge Br zugegeben, bis zur Ent- 
farbung geseliuttelt, schnell durch getrocknctes Filter filtriert. Es wurden 1/w-, Vio'»

u - Vi.5‘n- Lsgg. hergestellt; die beiden ersteren sind wenigstens 3 Tagc, die letzteren
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1 Tag haltbar. — Best. der Rhodanzahl: In  einem Kiigelchen abgewogene Substanz 
in Flasche mit eingeseliliffenem StSpsel m it der Rhodanlsg. (200—300% UberschuB) 
zwecks Zertriimmerung des Kiigelchens geschiittelt, im Dunkeln stehen gelassen, nach 
bestimmter Zeit mit wss. KJ-Lsg. yersetzt, J  mit Thiosulfat titriert. Dancben blinder 
Vers. Gebundenes Rhodan auf g J  pro 100 g KW-stoff umgerechnet. Da die Rhodan- 
Eg.-Lsgg, einen merklichen Ausdehnungskoeffizicnten besitzen, werden die Lsgg. am 
besten m it einer Mikrobiirette gemessen. — Die Rhodanzahlen stimmen ziemlicli gut 
m it den Bromzahlen (nach W in k le r-D u b o w itz )  iiberein. Starkere Differenzen, 
n. zwar zugunstcn des Rhodans, wurden nur fiir Menthen, Pinem, Pinan, Psewlocumol 
u. fiir durch Br leicht substituierbare ICW-stoffe gefunden. Isopren bindet 3 Atome Br, 
aber anscheinend nur 1 Mol. Rhodan in 1,4. Rhodan wird viel langsamer (mehrere 
Stdn.) addiert ais Br (fast sofort). Auch ist der EinfluB der Konz. erheblich; bei y^-n. 
Lsgg. ist die Rk. meist nach 30 Stdn., bei Vlj5-n. Lsgg. nach 3 Stdn. beendet. Nur 
/3-Ucten, Amylen u. Isopren reagieren sehneller, Ałlylbenzol langsamer. — Daher wurden 
die Rk.-Geschwindigkeitskurven bestimmt. Diese sind bei den cc-Olefinen sehr iihnlich 
u. vollig regelmaBig, wahrend die Rk. beim fi-Octen zuerst sehr schnell u. gegen Endo 
sehr langsam verliiuft. Die durch die Rhodankonz. bewirkten Veranderungen der Rk.- 
Gesehwindigkeit sind ebenfalls sehr regelmaBig; nur beim p-Octen spielt die Konz. 
kaum eine Rolle. — Sodann wurde die Rk.-Gesehwindigkeitskonstante nach dem Gesetz 
einer dimolekularen Rk. fiir 21 u. 26° berechnet u. gefunden, dafl die a-Olefine, ferner 
Slyrol u. wahrscheinlich auch Menthen dieselbe, Ałlylbenzol eine viel geringere, Inden 
eine hohere, p-Oclen u. Pinen keine Konstantę besitzen. Vff. vermuten, daB Spuren 
von noch vorhandenem Br eine katalyt. Rolle spielen. Dcim wenn bei der Bromzahlbest. 
ungeniigende Mengen Br yorhanden sind, werden die Lsgg. nur beim p-Octen u. Pinen 
entfarbt, welche oben keine Konstanto gaben. Von diesen beiden KW-stoffen abgesehen, 
ist die Br-Addition eine Gleichgewichtsrk. (Chim. et Ind. 23. Sonder-Nr. 3bis. 2(17—70. 
Marz 1930.)  ̂ L in d e n ra u ji .

Tito Pavolini, Ein labiler Indicator. Die Vanillide.n-Barbitursdv.re; seine An- 
wendmig. Vf. hat, um entsprechend der Methode von U n g e r  u . J a g e r  zur Best. 
von Furfurol mittels der Kondensationsprodd. mit Barbitursdure die Best. einiger 
aromat. Osyaldehyde vorzunehmen, die Kondensationsprodd. von Vanillin u. Piperonal 
m it Barbitursdure dargestellt u. in der Vanilliden-Barbitursdure einen sehr empfind- 
lichen Indicator gefunden, welcher alkal. Lsgg. rot u. saure Lsgg. blaBgelb farbt. Die 
Bldg. des Kondensationsprod. bei Zusatz von 1°/0-ig. alkoh. Vanillinlsg. laBt sich ver- 
wenden zum Nachweis yon Barbitursdure; femer laBt sich die Ggw. ■ von Yanillin 
allein oder in łlischung mit Piperonal feststellen, indem man 0,075 g Substanz mit
0,0G5 g Barbitursdure in Ggw. von 4—5 ccm A. einige Minuten zum Kochen erliitzt 
u. dann abkiihlt; eine auftretende gelbe Farbung u. gelber Nd. deutet auf die Ggw. 
von Oxyaldehyden, wie Vanillin oder Heliotropin hin, wahrend Benzaldehyd, Nilro- 
lenzaldehrjd, Zimtaldehyd, Salicylaldehyd, Anisaldehyd fast farblose Lsgg. u. Ndd. 
geben. Das Auftreten einer rosenroten Farbung bei Zusatz einiger Tropfen verd. 
NaOH zeigt die Ggw. von Vanillin an; das Ausbleiben dieser Rk. deutet auf Ggw. von 
Piperonal hin. (Riv. Ital. Essenze Profumi 12. 93—94. 15/5. 1930.) E l l m e r .

B estandtelle von  Pflanzen u n d  Tleren.
L. Rosenthaler, Kleine mikrochemische Beitriige. VI. ttber einen phytomikro- 

chemischen Nachweis des Magnesiumsi (V. vgl. 0 . 1927.1 .1987.) Vf. zeigt experirnentell, 
daB die von M ARTINI (vgl. C. 1930. I .  1500) gefundene Rk. auf Ni auch von Mg ge- 
geben wird. Auf Zusatz von CsCl u. Na2Se03 zu Mg-Verbb. entetehen Krystalle, die 
den von MARTINI beschriebenen Cs2[Ni(Se03)2]-KrystalIen in ihrer Form entsprechen. 
Die von M ARTINI in den Zelleu von B u 1 b u s s c i 11 a  e zur Abscheidung gebraehten 
Cs2[Me(SeÓ3)2]-Krystalle sind nicht einem Ni-Geh., sondern einem Mg-Geh. zuzu- 
selireiben, was sehr wahrscheinlich fiir die uberwiegende Mehrzahl der von M a r t i n i  
auf Ni untersuchten Drogen gilt. (Mikrochemie 8. 151—53. 1930. Pharmazeut. Inst. 
d. Univ. Bern.) , DusiNG.

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Uber die Bestimmung i-on Schwefel und 
Phosphor in Pflanzen. (Ann. Science agronom. Franęaise 47. 319—23. Mai/Juni 
1930. — C. 1930. I. 1981.) H e i n r i c h .

Frances Krasnow und A. S. Rosen, Anwendung von Wasserstoffsuperoxyd zu 
organischen Ozydationen. Handelspraparate von H 20 2 enthalten nicht unbetrachtliche 
Mengen von Phospliaten, was ihre Anwendung bei der Best. von organ. P  unmSglich
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macht. Bei der Priifung auf Phospliatgeh. nach TlSD A LL (C. 1 9 2 2 . II. 977) muB das 
betreffendo Priiparat eingcdampft werden, da die Lsgg. offenbar Substanzen enthalten, 
die die Phosphatfallung durch molybdansaures Strychnin hemmen. (Proceed. Soc. 
exp. Biol. Med. 2 5 . 352—53. 1928. Columbia Univ. Sep.) K . W o l f f .

Claude Fromageot und M. Watrernez, Vergleich der Pufferwirkungen ron Ghjkokoll 
und Olycylglycin. Die zu niedrigen Formoltiterwerte, welche sich nach der Methode 
von S oE R E N SE N  fiir dio Polypeptide ergeben (vgl. EN SELM E, Thóse Sciences, Lyon 
1930) erklaren sich durch die Tatsache, daB Polypeptide ein starkeres Pufferungs- 
yermogen besitzen ais aąuimolekulare Mengen von Aminosiiuren. Eine Lsg. von 
Olycylglycin vom ph =  5,4 braucht zur Neutralisation auf pn == 8, der Umschlagsrk. 
fiir Phenolphthalein u. dem Ausgangspunkt fiir die eigentliche Formoltitration, merklich 
melir NaOH ais Glykokoll, dessen wss. Lsg. pH =  G aufweist. Dieses Plus wirkt sich 
dann bei der eigentlichen Titration ais Minus aus. Cycloglycylglycin (Glycylglycin- 
anhydrid) besitzt in sauren Lsgg. einen schwachen Pufferungswert, der auf eine geringe 
Spaltung zuriickgefuhrt wird. Zur Erzielung richtiger Titrationswerte erscheint es 
zweckmaBig, einen Indicator zu wahlen, der bei niedrigerem pa umschlagt ais Phenol
phthalein. Je  mehr sich der Umsclilagspunkt des Indicators dem pu =  6 nahert, 
um so genauer sind die erzielten Werte. Genaue Resultate wurden bei Verwendung 
von Bromphenolblau ais Indicator erzielt u. wenn man die Aminosiiuren- u. Polypeptid- 
Isgg. vor der Zugabe des Formols nicht neutralisierte. Das Formol selbst ist vor der 
Zugabe auf die Umschlagsrk. des verwendeten Indicators zu neutralisieren. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 1459—62. 16/6. 1930.) G u g g e n h e i m .

Karl Borgmann, Wie gelangt man zu einwandfreien W er len bei der Blutzucker- 
be.stimmung ? Vf. wagt das Blut in besonderen Glastrogen (Lieferant Hoffstetter &■ 
Kunst. Offenburg). Einige wreitere Kunstgriffe werden beschrieben. (Siiddtsch. Apoth.- 
Ztg. 70. 382—83. 11/7. 1930. Pforzheim, Hammerapotheke.) H e r t e r .

F. Grendel, tlber Phosphatbestimmungen im Blut. Die Methode ist eine modi- 
fizierte Bestimmungsmetliode nach B r i g g s . 2 ccm Blutserum oder Plasma werden 
m it 2 ccm W. u. 1 ccm 4%ig. NH.,-Oxalatlsg. versetzt; nach 1 Std. wird vom Ca- 
Oxalat abzentrifugiert. 4 ccm Zentrifugat werden m it 6 ccm 13%ig- CCl3COOH ver- 
setzt u. filtriert. 5 ccm F iltra t =  0,8 ccm Serum oder Plasma. (Der Ca-Oxalat-Nd. 
dient zur Ca-Best. nach KRA M ER-TlSD A LL.) 5 ccm F iltra t werden m it 1 ccm 10-n. 
H 2SO„ 1 ccm Molybdiinreagens u. zuletzt m it 1 ecm Sulfitreagens versetzt; Aiiffullen 
zu 10 ccm, 15 minutenlanges Erwarmen auf dem Wasserbade. Colorimetrieren gegen 
eine Standardlsg. (1 ccm einer Lsg. von 219,3 mg K H 2P 0 4im 1, 2 ccm 20%ig. CC13C02H. 
1 ccm 10 n. H 2SOj, 1 ccm Sulfitlsg., zu 10 ccm aufgefiillt.) (Pharmac. Weekbl. 67- 
536—41. 24/5.*1930.) S c h o n f e l d .

Maurice Nicloux, Alkoholbestimmung in rerdiinnłen wdsserigen Losungen, sowie 
im  Blut und anderen Organfliissigkeiten. Polemik gegen K r i d e l k a  u. B o h e t  (vgl. 
C. 1 9 2 9 . II . 1052.) (Journ. Pharmac. Belg. 1 2 . 507—10. 25/5. 1930. StraBburg, 
Univ.) S c h o n f e l d .

Hans Kaiser, Eugen Wetzel und Dietrich Beischer, Beitrage. zur Chemie und 
Bildung der Acetessigsaure im Organismus. Aus der nach E m d e n  u .  MlCHAUD her- 
gestellten Lsg. von Na-Acetacetal gelang es, das Na-Salz in fester Form zu isolieren, 
u. zwar durch Sattigen der Lsg. mit NaCl. Nadeln mit charakterist. Acetessigsiiure- 
gerach. Eine frisch hergestellte 45%ig. Lsg. der freien Saure enthielt nach 1 Tag 38,2%, 
nach 1 Woche 24,2%, u. nach 5 Wochen 1% Acetessigsaure. Das Na-Salz ist viel be- 
stiindiger: eine 5,95°/0ig. Lsg. des Salzes enthielt nach 2%  Monat noch 5,32%. Auch 
n a c h  langerem Erhitzen gab die Lsg. n o c h  c h a ra k te r is t .  Acetessigsaurerk. Fiir den Naeli- 
weis der Acetessigsaure ist die Rk. von L ip l j a w s k y  u .  von A r r e g u i n e  zu empfehlen, 
die Nitroprussidrk. wird ais Orientierungsprobe bezeichnet. Die O NDREJOW lCHSche 
Rk. bietet gute Anhaltspunkte, falls im Harn nicht auch noch andere jodbindende Stoffe 
vorhanden sind, wie z. B. Harnsaure. — Die modernen Anschauungen der Keton- 
kórperbldg. werden kurz be-sprochen. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 7 0 . 152—53. 18/3. 1930. 
Stuttgart.) S c h o n f e l d .

Hans Kaiser und Eugen Wetzel, Zur Kritik des Nachweises ron Aceton und Acet- 
ejssigsdure im Hani. (Vgl. vorst. Ref.) Auf Grund groBen Versuchsmaterials kommen 
Vff. hinsichtlich des Vork. u. des Nachweises von Aceton u. Acetessigsaure im Harn zu 
folgenden SchluBfolgerungen: Dio beiden Ketonkorper diirften nie fur sich allein, 
sondern nur zusammen yorkommen. Wirklich n. Harn ist frei yon Aeetonkorpern. 
Mit der Zers. der Acetessigsaure im Harn ist lange nicht so rasch zu rechnen, wie viel-
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fach angenommcn wurde, da ihr Na-Salz sehr bestandig ist. Die bisher gebrauchlichen 
Rkk. auf Aceton u. Acetessigsaure sind fast alle nicht charakterist. fiir dio eine oder 
die andere dieser Verbb. Die Nitroprussidrk. zeigt nicht nur Acetessigsaure (dieso aller- 
dings in yerstarktem MaBe) an, sondern auch Aceton. Von den iilteren Rkk. auf Aceton 
ist die Jodoformrk. nach L o r b e r - F i s c h e r - H o r k h e i m e r  noch dio zuverlassigste. 
Eindeutig fiir Aceton ist nur die Mikrobechermethode (vgl. C. 1930. I. 3220). Die 
FeGL-Rk. nach, G e r h a r d t  ist meist spezif., aber infolge zu geringer Empfindlichkeit 
unbrauchbar. Die einwandfreieste Methode zum Nachweis von Acetessigsaure ist die 
verbesserte Probe nach A r r e g u i n e ; alle anderen Rkk. sind unspezif. Fiir die Best. 
von Acetonkorpern sind alle colorimetr. Methoden zu ungenau, wie es auch zwecklos 
ist, nur Aceton oder nur Acetessigsaure zu bostimmen. Fin riohtiges Bild ergibt nur 
dio chem. Gesamtacetonbest. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 70. 175—80. 28/3. 1930. S tu tt
gart.) S c h o n f e l d .

Karl Borgmann, Zur Trennung von Aceton und Acetessigsaure im Ilarn. Die 
Methode K a is e r b  (vgl.C. 1930.1. 3220; vgl. auch vorst. Reff.) funktioniert nach Yerss. 
des Vfs. tadellos. Nur ist s ta tt Vaselino Micinusol anzuwenden, da dieses viscoser ist 
u. die Mikrobecherchen mit dem Objekttrager noch luftdichter yerschlieBt. (Suddtsch. 
Apoth.-Ztg. 70. 154. 18/3. 1930. Pforzheim.) S c h o n f e l d .

H. Szancer, tlber einige chemisclie Bestimmungsmethoden ton Zucker im Ham. 
Schilderung der Zuckerbest.-Methode durch Titration einer alkal. CuS04- bzw. einer 
alkal. K3Fo(CN)6-Lsg. mit der Zuckerlsg. u. Berechnung des Zuckergeh. aus dem ver- 
brauehten Vol. der zuckerhaltigen Lsg. (Pharmac. Zentralhallo 71. 321—27. 22/5. 
1930. Przemyśl.) S c h o n f e l d .

H. Szancer, Trinitrophenol ais Zuckerreagens. (Vgl. C. 1930. I. 2G7.) Auch nach 
Entfarbung des Harnes mit Pb-Acetat, Hg(N03)2 usw. laBt sich Pikrinsaure nicht zur 
Zuekerbest. im H am  verwenden; zuckerfreier Harn liefert aueli mit dem entfiirbten 
H arn eine positive Trinitrophenolrk. Trinitrophenol wird erst dann zur colorimetr. 
Harnzuckerbest. verwendet werden konnen, wenn es auf einfacho Weise gelingt, das 
Kreatinin aus dem Harn zu entfernen. (Pharmac. Zentralhallo 71. 401—02. 26/6. 
1930. Przemyśl.) S c h o n f e l d .

W. Koenig und H. Kluge, tlber den Nachweis von Luminal im Ham. Es wird
iiber Vorss. berichtet, die den Nachweis der Phenyldthylbarbitur.sdure (Luminal) im 
Harn botreffen. Es ergab sich, daB beim Menschen nach dem Einnehmen von Luminal 
eine stark vermehrte Ausseheidung von Hippursiiure im H arn auftritt. Die Schwierig- 
keiten des Nachweises von Luminal im Harn ftihren die Vff. auf das Auftreten groBer 
Mongon Hippursaure u. auf die Entstehung von Phcnylathylacctylharnstoff im menseh- 
lichon Organismus zuruck. Es wurdo eine Arbeitsweise ausgearbeitet, nach der der 
Nachweis sich einwandfrei fiihren laBt. Das Yerf. eignet sich auch zum Nachweis yon 
Phanodorm (Cyclohezenylathylbarbitursdure). (Chem.-Ztg. 54. 451. 11/6. 1930. Berlin- 
Lichterfelde.) JU N G .

H. Bierry und B. Gouzon, EinflufS des pa  auf eine Farbreaktion des Adrenalins. 
Gibt man in 2—3 ccm einer salzsauren wss. Adrenalinlsg., welche sich in einem Pyrex- 
glas befindet, eine Stahlnadel, so sieht man eine Folgę von Farbungen, welche nach 
der [ H ']  des Milieus variiert: blaBgrun bei pH =  oder <  3, yiolettblau bei pH =  3—7, 
violettrot bei pii >  7. Dieso Farbungen sind sehr stark in Lsgg. von 1: 1000 u. noch 
deutlich in Lsgg. von 1: 20 000. p-Phenylendiamin iibt bei pH =  7 u. > 7  einen 
deutlich hemmenden EinfluB, bei saurer Rk. einen fórdernden EinfluB auf die Rk. aus. 
Noradrenalin gibt die Farbrk., jedoch etwas langsamer, ebenso Brenzcatechin. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 1239—41. 26/5. 1930.) G u g g e n h e i m .

Douglas E. Wilson, Mercurichlorid zur Diagnose der menschlichen Schlafkrankheit 
( T. rhodesiense). Die Rk. beruht darauf, daB Lsgg. von HgCl„ in den Konzz. 1: 15 000 
bis 1: 35 000, gelegentlich auch 1: 10*0 000 mit dem Serum Schlafkranker eine deutliche 
Fallun<f geben. Zusatz vori Germanin oder Tryparsamid verhindert das Zustande- 
kommen der Rk. (Journ. trop. Medicine Hygieno 33. 217 21. 1/8. 1930. Tanganyika- 
Territory.) ScH N ITZER .

J. Biichi, Das neue italienische Arzneibuch. Aufbau u. allgemeine Artikel des 
neuen italien. Arzneibuches werden besprochen u. mit den entspreehenden Kapiteln 
des Schweizer Arzneibuches yerglichen. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 68. 349—55. 365—72. 
19/7. 1930. Ziirieh.) ' H e r t f .r .

P. Ludy, jun., Okonomisclie Arzneimittelprufung. Es wird auf die Bedeutung
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der M ik rom eth od en  RoSENTHALERs h in g ew iese n . (P h arm ac. A c ta  H o lv . 5. 51— 53. 
21 /6 . 1930.) _ S c h o n f e l d .

John C. Krantz, jr., Zur Eisenbestimmung in Bashams M ixłur. Die jodometr. 
Methodo der U. S . P. X  ist komplizierter ais die gravimetr. Best. durch Fallung des 
Fo m it NH 3 u s w . (Amor. Journ. Pharmac. 1 0 2 . 220—21. April 1930.) S c h o n f e l d .

J. B. Lang, Pilulae ferratae blaudii. Vf. hat die Verff. der Pharmac. Acta Helv. 
naehgepriift u. gefunden, daB dabei kein einwandfreies Ferrosalz cntsteht, was Vf. 
zur Aufstellung einer neuen Formel fiir Pilulae blaudii veranlaBt h a t (10 g FeS04,
4,5 g Na2C03, 6 g Dextrose, 3 g Bolus alba, Glycerin, W.). Zum Naehweis von freiem 
FeSO., in den Pillen verwendet Vf. folgende Rk.: Eine Pille wird m it 0,3 g BaCl, zer- 
rieben, m it 20 ccm W. versetzt u .filtriert; dasF iltra t gibt m it 5TropfenK.,Fe(CN)ij einen 
starken Berlinerblau-Nd. Frisch gefiilltes FeC03 gibt nur einen geringenNd., altes, be- 
sonders solches in Pillenform, gibt mit dem Reagens nicht einmal eine Farbung. Die 
Rk. fiel bei Pillen der Pharmac. Acta Helv. III , IV u. V. u. des DAB. V stark  positiv 
aus. (Pharmac. Acta Helv. 5 . 53—57. 21/6. 1930. Davos.) SCHONFELD.

Hans Mayer, Uber die Wertbestimmung ton Sauerstoffbadem und die dabei auf- 
Irelenden chemischen Reaktionen. Bcrichtigungen u. Erliiuterungen zu der gleichnamigen 
Arbeit von I f f i n g e r  (C. 1 9 3 0 . I I .  776). (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 7 0 . 285. 23/5. 1930. 
Bayreuth.) H e r t e r .

O. DaJert und Erich Fuchsgelb, Uber die ąuantitalite Bestimmung des Schleimes 
in  Alłhaea officinalis L. Der Schleim von Althaea kann nicht gravimetr. bestimmt 
werden, weil der stets kolloide Nd. nicht vóllig auswasehbar ist. Vff. gelangten da- 
gegen auf viscosimetr. Wege zu reproduzierbaren Resultaten. Die Arbeitsweise wird 
genau beschrieben. Es zeigte sieh, daB im Dekokt bis zu 4%  die Viscositiit fast linear 
ansteigt, dann bis zu 6%  langsamcr; bei weiterer Erhóhung der Konz. t r i t t  kaum noch 
Anderung der Viscositat ein. (Pharmaz. Monatshefte 1 1 . 105—07. Mai 1930. Wien, 
Pharmakognost. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

Georg Rosenberger, Schnelle Bestimmung des Phenolphtlialeins in Abfuhrmitteln.
1. In  Abfiihrkonfekt ohne Agar-Agar wird Phenolphthalein folgendermaBen bestimmt: 
1 Stiick Konfekt (Einwaage) wird in 25 ccm sd. W. gel. u. bei 80° filtriert; Naclispiilen 
mit W. auf ein zweites Filter. Beide F ilter werden m it > 5  ccm h. W. (nicht iiber 80°) 
ausgewaschen. Dann wird der Inhalt der beiden Filter erst m it absol., dann m it 95°/0ig.
A. so lange in ein gewogenes Erlenmeyerkolbchen digeriert, bis das F iltra t m it Alkali 
keine Rosafarbung gibt. Abdest. des A., Trocknen, Wagen. Zum Gowicht addiert man 
fiir je 100 ccm des W .-Filtrats 0,0035 g. — 2. In  Abfiihrpastillen mit Agar-Agar ist 
die Best. weniger einfach: eine abgewogene Pastille wird mit 50 ccm W. u. 2 ccm 
konz. HC1 gekocht; Absitzenlassen, Filtrieren bei 80° durch ein Doppelfilter usw. Aus- 
waschen bis zur negativen Cl-Rk. F iltra t u. Waschwasser soli etwa 100 ccm betragen. 
Wcitere Behandlung wie untor 1. (Chem.-Ztg. 5 4 . 345. 3/5. 1930.) S c h o n f e l d .

Charles C. Pines, Beitrage zur Peroxydanalyse. (ygl. L EFFM A N N , P lN E S ,
C. 1 9 3 0 .1. 3212.) Zum Naehweis ton Peroxyd in  A . eignet sieh Chromsdure (1  g KX'r„0; 
in 5 ccm konz. H 2S04 zu 100 W.). Die K J-C dJ2-Probe soli so ausgefiihrt werden, daB 
der A. m it dem Reagens 1 Stde. im Dunkeln in Ggw. von Starko geschiittclt wird. 
Eine Lsg. von 1 Tropfen H.,02 in 100 ccm W. gibt m it einer Lsg. von 5 g H gJ2 u. 2,5 g 
K J  in 50 ccm W. eine blaurote Fiirbung. (Amer. Journ. Pharmac. 1 0 2 . 221—22. 
April 1930.) SCHONFELD.

M. J. Schulte, Eine empfindliche Farbenreakłion ton Ritanol und ihre Ausfiihrung. 
Aus Leinen- u. Kattungewebe lassen sieh Rivanolflecke durch Anfeuchten m it l% ig. 
Nitritlsg. u. verd. HC1 entfernen; der gebildete rote Farbstoff laBt sieh durch Aus- 
spiilen entfernen. — Naehweis ton Ritanol im  H an i: Auf Zusatz von einigen Tropfen 
Nitritlsg. u. HC1 Orangefarbung (nach Einnahmo von 25 mg Rivanol am Abend im 
Morgenharn noch nachweisbar). — Colorimetr. Beet. des Ritanolgehal/es. Die Farbenrlc. 
ist noch in 1: 1 000 000 wahrnehmbar. 1 ccm Rivanollsg. wird m it 0,5 ccm l /°0 N itrit 
u. 0,5 ccm verd. HC1 versetzt u. zu 100 ccm verd. u. m it Lsgg. bekanntor Konz. ver- 
glichen. — Aueh andere Acridinderiw., z. B. Try-pajlatin, geben die Farbenrk. (yiolett). 
(Pharmac. Weekbl. 6 7 . 601—04. 14/6. 1930.) S c h o n f e l d .

Bruno Lindner, Hamburg, Einziehen diinnster Metallfudehen in  kurzere oder 
liingere Capillaren von geringstem Innendurchmesser, dad. gek., daB das frei in der 
Luft aufgehangte Fadchen durch ein mittels einer an dem einen Ende der Capillare 
ftngesclilossenen Yakuumpumpe erzeugtes Yakuum in die Capillare in kiirzester Zeit
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in seiner ganzen Liinge eingesogen wird. — Die Erzeugnisse dienen znr Herst. yon 
elektr. (Juccksilberfcrnthermometern. (D. R . P . 503 461 KI. 74b yom 3/11. 1926, 
ansg. 23/7. 1930.) K d h  l i n g .

Ferdinand H ochstetter und G ustaf Schmeidel, Wien, Verfahrcn zur Dauer- 
konservierung von Tieren und Pjlanzen. (D. R . P . 504159 Ki. 451 vom 15/12. 1925, 
ausg. 1/ 8. 1930. — C. 1927. II . 517.) S c h o t t l a n d e r .

William Jay Hale, A laboratory manuał of generał chemistry; rev. by William G. Smeaton;
rev. ed. New York: Maemillan 1930. (540 S.) 12°. S 2.50.

C. Ainswortli Mitchell, Recent advance in analytical chemistry. Vol. 1. Organie chemistry.
London: Churchill 1930. (419 S.) 8°. 12 s. Od. net.

II. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine ckemiscłie Technologie.

L. Z akarias, Gegenstromschiellmischer. Der Schnellmiscker der Firma G u s t a v  
E i r i c h , Hardheim, kann auch zum Mischen von salben- u. teigartigen Stoffen yer- 
wendet werden. (Chem.-Ztg. 54. 007—08. 6/ 8. 1930.) ScHONFELD.

Jo a ąu in  NavarrO Sagrista, Vergleichende Studia iiber die Losungsmittel Schu-efel- 
kohlenistoff und Trichlorathylen. Die phyaikal. u. chem. Eigg., sowie die Wirtschaftlich- 
keit bei der Anwendung werden fiir CS, u. Tri gegeniibergestellt. (Afinidad 10. 181 
bis J83. Juli 1930.) t ’ W i l l s t a e d t .

R . A. Castleman, jr .,  Uber den Meclianismus der „Atomisierung". Vf. nimmt 
an, daB die Zerstiiubung eines Fl.-Strahles in feine Tropfchen im Wege iiber Aggregate 
vor sich geht, die weiter zerfallen. E r bringt eine Abschatzung ihrer GroBe u. findet 
daB sie unbeobachtbar klein sind. (Physical Rev. [2] 35. 1014—15. 15/4. 1930. Bureau 
of Standards.) * ElSEN SCH ITZ.

— , Die MAG-Geblasemiihle. Es werden die Konstruktion der Miihle u. ihre Yorziige 
besehrieben. (Chem.-Ztg. 54. 608. 6/8. 1930.) S c h o n f e l d .

Alfred Salmony, Der moderne Filterstein. Abhandlung iiber die Anforderungen, 
die die chem. Industrie an Filtersteine stellt, u. iiber die modernsten Fabrikato u. 
ihre Eigg. (Chem.-Ztg. 54. 449—50. 11/6. 1930. Berlin.) JU N G .

— , Die Verwendung von organischen Fluoriden ais Kiihlmittel. Die Fluorhalogenide 
der aliphat. KW-stoffe erfiillen alle Anforderungen, die an Kiihlmittel fiir die Industrie 
gestellt werden miissen. Es wird iiber die chem., physikal. u. physiolog. Eigg. des 
Dichlorodifluoromethan, CC12F.„ berichtet. (Rev. Produits chim. 33- 424—26. 31/7. 
1930.) ' _____________________  J u n g .

Johann  K arl W irth , Berlin-Wilmersdorf, Saurefeste Behalter. (A. P. 1767  421 
vom 19/11. 1925, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 11/4. 1925. — C. 1926. I. 3568 [F. P. 
602 974].) E N G e r o f f .

Stannio lfabrik  Burgdorf A.-G., Burgdorf, Schweiz, iibert. von: K arl H um pert, 
P ratteln  b. Basel, Saurewiderstandsfiihiges Yerpaekungsmaterial. (A. P . 1 765 920 voin 
16/8. 1927, ausg. 24/6. 1930. Sehwz. Prior. 17/6. 1927. — C. 1929. I. 1136 [Schwz. P. 
128 942].) S c h u t z .

H eidelberger Gelatine-Fabrik Stoess & Co. (Erfinder: A lbert Steigmann), 
Heidelberg, Verfahren zur Uerstcllung von echten bzw. kolloidalen Losungen vcm Metall- 
rerbindungen, dad. gek., daB die Metallyerbb. mit tier. oder pflanzliclien Stcrinen 
bzw. dereń D eriw . zusammengeschmolzen werden u. die erhaltene Schmelze in sterin- 
lósenden Olen oder Salzen aliphat., hydroaromat. u. aromat. Sauren oder in sonstigen 
Sterinlosungsmitteln aufgenommen wird. Es wird beispielsweise die Herst. echter u. 
kolloidaler Ls^g. yon Ag-, Au-, Pb-, Co- u. Hg-Verbb.beschrieben. (D. R. P . 499 949 
KI. 12g vom 21/7. 1927, ausg. 14/6. 1930.) H o r n .

Agfa Ansco Corp., Binghamton, New York, iibert. yon: Alfred Miller, Dessau, 
Anhalt, Hartem von Kolloiden. (A. P. 1763  533 vom 2/2. 1924, ausg. 10/6. 1930.
D. Prior. 27/11. 1923. — C. 1927- I I . 2699 [D. R. P. 449 811].) G r o t ę .

Alum inium -Industrie-Akt.-Ges., Neuhausen, Schweiz, Verfahren zur Filtration 
alkalischer Fliissigkeiten mit Filtertiichem, dad. gek., daB zur Erhohung der Lebens- 
dauer der Filtertiicher wiihrend der Filtration fur die Ggw. yon Mn-0-Verbb. gesorgt 
wird. Z. B. werden die Fasern vor oder nach ihrer Verarbeitung zu Filtertiichern mit
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Lsgg. von Mn-Salzen getrankt u. diese in MnO iibergefiihrt. (D. R. P. 502 430 KI. 12d

Emanuel Folta, Prag, Vorrichtung zur Reinigung von Filiersiehen und Filłer- 
reclien durch Absaugen der Schmutzsloffe unter dem Spiegel der zu reinigenden Fliissig- 
keit, dad. gek., daB vor der Eiltrationsflache ein Saugschlitz angeordnet ist u. daB 
zwischen der Eiltrationsflache u. dem Saugschlitz eine unter dem W.-Spiegel sich voll- 
ziehende Relativbewegung langs der Eiltrationsflache stattfindet. Die Vorr. soli 
zum Reinigen von Nutz- u. Abwasser dienen. (Oe. P. 117 997 vom 11/3. 1929, 
ausg. 10/6. 1930. Tschechosl. Prior. 2/4. 1928.) H o rn .

Walter Dallenbach, Ziirich, Untersuchung non Hochvakuumgef(iPen u. dyl. auf 
Dichtiglceit. (D. R. P. 503 073 KI. 42 k vom 6/ 1. 1928, ausg. 22/7. 1930. — C. 1929.
I. 2456 [E. P. 303 512].) Drew s .

Rheinliold & Co. Vereinigte Kieselguhr- und Korksteinges., Berlin, Ad- 
sorptionsmittel aus Gips zur Aufsaugung von Eli. u. zur Adsorption von Gasen oder 
Dampfen, dad. gek., daB der Gips in bekannter Weise durch Aufnahme eines W.- 
UberschuB besonders hoehporos gemacht ist. Das Prod. soli u. a. ais Anfsaugmittel 
fiir HCN fiir die Schadlingsbekiimpfiing dienen. (D. R. P. 499 316 KI. 12e vom

Maschinen- und Apparatebau-Ges. Martini & Hiineke m. b. H., Berlin, 
Yerfahren zur Wiedergewinnung fliichtiger Stoffe mittels Chlornaphthalins, dad. gek., 
daB an Stelle des techn. Prod. eine El. Verwendung findet, die vorher m it alkal. Eli. 
bei gewolmlicher oder erhóhter Temp. u. gegebenenfalls auch unter Druck behandelt 
worden ist. Nach einer solchen Behandlung soli das Clilornaphthalin kein HC1 ab- 
spalten. (D. R. P. 502 673 KI. 12e vom 22/12. 1929, ausg. 14/7. 1930.) H o r n .

Bartlett Hayward Co., Baltimore, Maryland, iibert. von: Edward J. Murphy, 
Brooldyn, N. Y., Mittel zur Reinigung von Gasen. Żur Entfernung von H 2S aus Gasen 
eignet sich eine hauptsachlich aus Fe20 3 bestehende M., die durch ein 200-Maschensieb 
getrieben u. auf iiber 200°, vorzugsweise auf 400°, erhitzt wurde. Gegebenenfalls wird 
das Mittel in wss. Suspension benutzt. (A. P. 1771136 vom 6/ 12. 1923, ausg. 22/7. 
1930.) D r e w s .

Bartlett Hayward Co., Baltimore, Maryland, iibert. von: Edward 0. TJhlig und 
Edward J . Murphy, Brooklyn, N. Y., Reinigung von Gasen. H 2S-haltige Gase werden 
durch einen mechan. Reiniger geleitet, in wolchem sie mit einer zu groBer Oberflaehe 
Yertcilten, Ee20 3 in Suspension enthaltenden El. behandelt werden. Die erschopfte 
Reinigungsfl. wird zusammen m it einem Oxydationsmittel durch einen mechan. 
Regenerierapp., in dem ebenfalls eine Verteilung zu groBer Oberflache stattfindet, 
geleitet u. alsdann in den Kreislauf zuriickgefiihit. (A. P . 1771153  vom 6/12. 1923, 
ausg. 22/7. 1930.) DREWS.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Yerfahren 
und Vorrichtung zum Reinigen und Kuhlen vcm Gasen. (TJng. P. 96135 vom 19/10. 
1926, ausg. 2/11. 1929. — C. 1929. I. 3019 [D. R. P. 474 935].) G. K óNIG.

Lodge-Cottrell Ltd., Birmingham, iibert. von: Metallbank und Metallurgische 
Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Elektrisclie Staubabscheidung. (E. P. 216789 vom 
0/11.1923, ausg. 26/6. 1924. — C. 1924. I. 2295. [D . R. P. 392 046].) D r e w s .

Lodge Cottrell Ltd., Birmingham, iibert. von: Metallbank und Metallurgische 
Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Elektrisclie Staubabscheidung. (E. P. 295 890 vom 
22/12. 1927, ausg. 13/9. 1928. Zus. zu E. P. 216 789; vorst. Ref. — C. 1928. II. 1366 
[D . R. P. 463 642].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Dilthey 
und Gerhard Kroner, Koln), Herstellung fliissiger Kohlensaure durch katalyt. Spaltung 
von Kohlenosyd oder CO-haltigen Gasen unter Druck, 1. dad. gek., daB die gebildete 
C02 in demselben Arbeitsgang in einem zweiten DruckgefaB kondensiert wird. 2. dad. 
gek., daB man eine Zirkulation der Gase dadurch bewirkt, daB man in einer an sich 
geschlossenen Apparatur das die Kondensation verlassende C02-arme Rk.-Gas an- 
warmt u. gegebenenfalls friselies CO hinzufiigt, wobei eine quantitative Umsetzung 
des CO erreicht wird. (D. R. P. 502 795 KI. 12 i vom 4/5. 1929, ausg. 21/7. 
1930.) D r e w s .

Dryice Eąuipment Corp., New York, iibert. von: James W. Martin, jr., 
Yonkers, N. Y., Verfliissigung ron fester Kohlensaure. (A. P. 1760 953 vom 12/4.
1926, ausg. 3/6. 1930. — C. 1 9 2 9 -  I .  276 [F. P. 644 697].) D r e w s .

yom 18/1. 1929, ausg. 10/7. 1930.) H o r n .

12/4. 1927, ausg. 5/6. 1930.) H o r n .



Dryice Equipment Corp., New York (Erfinder: James Wellford Martin, jr.), 
Aufbeu-ahren von jestem Kohlendioxyd. (Aust. P. 21157/1929 vora 10/7. 1929, ausg. 
28/1. 1930. — C. 1929. II. 2706 [F. P. 664 071].) D r e w s .

Suzanne Conrad, Franz. Guyane, Destillieruorrićhtung, dad. gek., daB ein oder 
mehrerc Yentile in der Destillierhaube odor in den Kiihlschlangen eingebaut sind. 
Daa den Destillationskessel mit dem Kondensator verbindende Rohrenwerk ist teleskop- 
artig  angeordnet. (F. P. 676 642 vom 13/6. 1929, ausg. 25/2. 1930.) H or n .

Eduard Fuchs, Sannicolaulmare, Rumanien, M it Ammoniakgas betriebene Kra/l- 
anlage, bestehend aus oinem Vergaser, einem Warmeregenerator, einer NH 3-Absorptions- 
einriehtung, einem Treibkolben oder Turbomotor sowie einem zwischen dem Ver- 
gaser u. der Treibvorr. angeordneten NH3-Gasuberhitzer, gek. durch eine 2 oder 
melirkammerige Ausbildung der NH3-Absorptionseinrichtung oder des Absorbera in der 
Weise, daB eine Kammcr unmittelbar mit der Abgasseite der Treibvorr. in Verb. 
stelit, wahrend andere Kammern iiber Kompressoren an die Abgasaeite derart an- 
geschlossen u. untereinander verbunden sind, daB die Absorptionsfl. aus der vor- 
geschalteten Absorberkammer durch Pumpen in die hintergeschaltete, unter holierem 
Uruck stehende Absorberkammer gedriickt wird. (D. R. P. 503 537 KI. 46 d vom 
15/5. 1927, ausg. 24/7. 1930.) D r e w s .

Alfred Schaarschmidt, Berlin, Verfahren zum Absorbieren, Sdttigen, Mischen, 
Kiilden, Eindampfen und Niederschlagen ron Gasen, Dampfen, Flilssigkeiten wid Pulvem, 
/sowie Mischungen dieser Korper, dad. gek., daB man dieselben durch tetraederfórmige 
HohlkOrper bzw. durch zwischen ihnen befindliche AuBenrilumo' so flieBen laBt, 
daB das Gut durch eino offene Kante des Tetraedera einflieBt, sich auf den beiden 
gegenuberstehenden Tetraederflachen bricht u. in das nachste Tetraeder eintritt, 
wahrend in dem durch die Tetraedersiiulen gebildeten AuBenraum ein zweiter Strom 
desselben oder eines anderen Materials gebrochen wird. (D. R. P. 501196 KI. 12o 
vom 31/7. 1927, ausg. 28/6. 1930.) H o r n .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, 
Ludwigshafen), Verfahren zur Ausfuhrung chemischer oder physikalischer Arbeitsweisen, 
bei denen Abscheidungen an den Gefafii«zndungen vermieden oder entfemt werden sollen, 
dad. gek., daB man ein GefaB von róhrenfórmiger Gestalt yerwendet, durch das eine 
K ette derart bewegt wird, daB sie auBer der Vorwartabcwegung gleichzeitig eine 
drehende Bewegung um ihre Langsachsc ausfuhrt. Da3 Verf. soli insbesondere fiir 
Zersetzungsdestillationen wie Crackverf. benutzt werden. (D. R. P. 503 993 KI. 12g 
vom 29/1. 1929, ausg. 28/7. 1930.) H o r n .

Albert Jean Ducamp, Frankr., Mittel zur Yerhulung der ()xydation von leicht 
oxydierbaren organischen Sloffen. Man lóst ein Cyanid, z. B. Hg(CN)„, in einem ge- 
eigneten Losungsm., z. B. A., A. u. dgl., u. setzt dio Lsg. der betreffenden Substanz 
entweder durch Zerstiiubcn oder Impragnicrcn zu. (F. P. 680 096 vom 8/ 8. 1929, 
ausg. 2 4 /4 . 1930.) S c h d t z .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutschland, Katalysator, bestehend aus einem 
Ekamangan oder aus einer Verb. eines Ekamangans. Es werden Masurium u. Rhenium 
bzw. dereń Verbb. ais Katalysatoren benutzt. Es wird z. B. Rheniumheptoxyd ala 
K atalysator zur Herst. von S03 aus S02, K N 03 aus KNO, u. met. Rhenium ais K ata
lysator zur Herst. von Chloroform aus Methan u. Chlor venvendet. (F. P. 682446 
vom 30/9. 1929, ausg. 27/5. 1930.) H o r n .

GeoSfrey Martin, Volumcs and weights of industrial cases: chemical engincering tables.
London: Crosby, Lockwood 1930. (64 S.) 8°. 10 s. 6. d. not.

m . Elektrotechnik.
Leon Haffner, Die Quecksilberdampfgleichrkhter. Vf. besprickt Wrkg., Kon- 

struktion, Betrieb, Vorteile u. besondere Anwendungsgebiete von Hg-Dampfgleich- 
richtem. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 96. 421—32. Juni/Aug. 1930.) R. K. Mu l l e r .

Richard Samesreuther, Butzbach, Hessen, Verfahren zum eleklrisćhen Ver- 
schweijien eines kohlenstoffreicheren Eisenkorpers mit koMenstoffdrmerem Eisen, z. B. ais 
Zusatzmaterial, dad. gek., daB nur dort, wo die SchweiBstelle an die zu bearbeitende 
Oberfliiche tr itt ,  zwischen den beiden zu Terbindenden Eisenarten eine Zwischenlage 
aus einem Fe eingelegt wird. das C-reieher ais das C-armere Fe, z. B. ais das Zusatz-
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materiał, ist, so daB an der zu bearbeitenden Oberflaehe eine unmittelbaro Beriihrung 
der beiden miteinander zu verschweiBenden Eisenarten u. dadureJi der Ubergang von 
C aus dem C-reieheren Fe in das C-armere Fe verhindert wird. Es soli eine weiche u. 
direkte Oberflaehe an der SchweiBstelle erzielt werden, so daB sich das Werkstiick auch 
an dieser Stelle gut bcarbeiten liiBt. (D. R. P. 503 350 KI. 21h vom 8/1. 1927, ausg. 
23/7. 1930.) G e i s z l e r . ’

Emil Maas, Berlin-Halensee und Max Schloetter, Berlin, Hersłellung von Chrom- 
anoden aus erhitztem u. gesintertem Cr-Pulver, gek. durch die Verwendung von zu 
Stiiben oder P latten gepreBten Cr-Oxyden oder Cr-Salzen, die in bekannter Weise 
im H-Strom zu Cr-Metall reduziert werden. (D. R. P. 503 807 KI. 48 a vom 22/12.
1927, ausg. 2G/7. 1930.) D r e w s .

Koppers Co., iibert. von: Joseph Becker, Pittsburgli, Pennsylvania, Hersłellung 
von Pechlcoks fiir die Eleklrodenfabrikaticm. Man verkokt ein Gemisch von gleichen 
Teilen Pech u. Bauxit. (A. P. 1 756 234 vom 16/10. 1919, ausg. 29/4. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Posiłive Elektrodę, insbesondere 
fiir Sammler mit alkalischem Elektrolyten. Die akt. M. der Elektrode besteht aus oxyd. 
Verbb. von Ni oder Co. Die pulverformigen Stoffe werden m it Grapliitblattchen, die 
durch ein Sieb von 0,06 mm Maschenweite zuriiekgehalten werden, durch ein solches 
von 0,75 mm Maschenweite jedoch durchfallen, gemischt, angefeuchtet u. unter hohem 
Druck verpreBt. Der Graphit soli frei sein von Verunreinigungen, insbesondere von 
Fe. Ais Anfeuchtfl. wird Glycerin empfohlen. Die so hergestellten Elektroden sollen 
hohe Kapazitat besitzen. (F. P. 684 281 vom 31/10. 1929, ausg. 24/6. 1930. D. Priorr. 
3/11. 1928 u. 5/2. 1929.) G e is z l e r .

Heinrich Geffcken und Hans Richter, Leipzig, Glimmentladwigsrelaisrdhre nach 
P aten t 492 875, bei der sich 3 Elektroden in einem gemeinsamen Gasraum befinden, 
u. die Relaiswrkg. durch das Einsetzen einer Glimmentladung zwischen den beiden 
vorgcspannten Hauptelektroden zum Ausdruck kommt, u. die Hilfselektrode im Rulie- 
zustand gegen die Hauptelektrode, gegen welche im Betrieb die Ziindung erfolgt, 
eine Vorspannung aufweist, dad. gek., daC der Entladungsraum m it einem niedrig 
schmelzenden u. leicht yerdampfenden Metali beschickt ist. — Das Elektrodenmaterial 
soli so gewiihlt werden, daB es mit dem Besehickungsmetall keine Legierung bildet. 
Hierfiir soli hauptsaehlich Fe oder Al in Frage kommen, das sich mit einer Oxydhaut 
bedeckt, die eine Legierungsbldg. mit Na oder K, ais Besehickungsmetall, verhindert. 
Durch den Zusatz dieser Metalle soli eine Verstaubung des Elektrodenmaterials 
weitgehend vermicdcn werden. (D. R. P. 503526 KI. 21g vom 22/1. 1927, ausg. 24/7. 
1930.) G e i s z l e r .

Rene Audubert, Frankrcich, Lichtempfindliches Element. Um das Element auch 
fiir ultraviolette u. Rontgenstrahlen empfindlich zu maehen, wird auf die leichtempfind- 
liehe Elektrode eine Schicht einer fluorescierenden Substanz aufgebracht. Die an- 
kommenden unsichtbaren Strahlen werden in fluorcseierende verwandelt, die das Ele
ment zum Ansprechen bringen. Ais fluoreseierende M. wird fiir ultraviolette Strahlen 
Uranglas oder eine Lsg. von Uransalzen, Eosin, Fluorescin oder Rhodamin empfohlen. 
Fur Rontgenstrahlen kommt ein Uberzug, besteliend aus Uranglas, Ba-Pt-Cyaniir 
oderCaW 04 in Frage. (F. P. 684 096 vom 4/2. 1929, ausg. 20/6. 1930.) G e i s z l e r .

Victor Henry Gilbert und Radiovisor Parent Ltd., London, Selenzelle. Auf 
einer Glasplatte ais Untcrlage werden die ais Elektroden dienenden Metallstreifen 
dadurch aufgebracht, daB man auf die P latte eine Schablone, in der die Streifen aus- 
geschnitten sind, legt u. das Elektrodenmetall, yorzugsweise Au oder P t, aufspritzt. 
Um das Metali, das auf der Schablone haften geblieben ist, wieder zu gewinnen, ver- 
wendet man ais Schablonenmaterial Zn, Celluloid oder ein anderes brennbares Materiał, 
das man nach Gebrauch abbrennt. Aus der Aselie wird das Elektrodenmetall gewonnen. 
Bei Verwendung yon Celluloid kann' man die Schablone auch m it Aceton zur Lsg. des 
Celluloids behandeln. Das Zn soli durch Sauren in Lsg. gebracht werden. (E. P. 327 686 
vom 4/1. 1929, ausg. 8/5. 1930.) G e i s z l e r .

Alfred Edward Jones, Kew, Middlesex, England, Selenzelle. Die ais Unterlage fiir 
die Selenschicht dienende Glasplatte wird in bekannter Weise m it einer Anzahl neben- 
einanderliegenden Metallstreifen yersehen, die eingrbrannt werden u. ais Elektroden 
dienen. Um eine bessere Haftfahigkeit fiir den Se-t)berzug zu erzielen, wird die zwischen 
den Elektroden liegende Oberflaehe der Glasplatte aufgerauht. (E. P. 327 674 vom 
8/10. 1928, ausg. 8/5. 1930.) G e is z l e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deufcchland, Herstellung von Mełatlpulrem, die 
fiirKcrne ronEleklromagneten ferarbeitet werden sollen, dad.gek., daB ciii BIetallpulver mib 
ungeniigendcr Permeabilitat, hergestellt aus einem Carbonyl, mit einem anderen Metall- 
pulver mit iibcrmaBiger Permeabilitat vermiseht wird, welches gegcbenenfalls auch aus 
einem Carbonyl hergestellt sein kann u. dessen Permeabilitat man z. B. dureh thorm. Be- 
handlung im IL-Strom erhoht hat. Z. B. wird eine Misehuag benutzt, dio zu 40% aus 
Fe-Pulver besteht, das aus Carbonyl abgeschieden u. keiner weiteren Behandlung unter- 
worfen ist, u. zu 60% aus einem ebenfalls aus einem Carbonyl gewonnenen Fe-Pulvor, 
das bei 500° mit H„ behandelt ist. (F. P. 676407 vom 8/ 6. 1929, ausg. 22/ 2. 1930.
D. Prior. 21/6. 1928.) __________________ H o r n .

Andreas Gemant, Elektrophysik der Isolierstoffe. Berlin: J. Springer 1930. (VI, 222 S.)
gr. 8°. M. 20.—; Lw. M. 21.50.

IV. Wasser; Abwasser.
Christine Wiehers, Die Reinigung der Oberflachenwdsser zwecks Verwendung ais 

Trinkwasser. In 28 Punkten zusammengestellte Erfahrungssatze des Vf. iiber langsame 
Filtration, Lebensdauer der Sandfilter,' Priifung u. Uberwachung der Einriohtung 
sowie des Sandes auf Eignung. (Ann. Hygićne publ. ind. soeiale 1930. 411—15. Juli. 
Groningen, Lab. d. Gcsundheitsdienstes.), GROSZFELD.

Karl Holi, Uber Schlammablagerungen, insbesondere iiber das Vorkommen ton 
,,naliirlichtm bekblcm Schlaimn“ und seine Eigenschaften. Lookerer grobkorniger 
Schlamm setzt sich raschcr u. vollstandiger ab, ist hellfarbiger u. meist sauerstoff- 
reieher ais feinflockiger Schlamm. Fast alle Schlammartcn enthalten nur negativ 
geladene Schlammkolloide u. adsorbieren daher nur bas. Farbstoffe. „Nabiirlieh 
belebter Schlamm" adsorbiert gel. organ. Stoffe in gleicher Weise wie aktivierter 
Schlamm. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 81- 198—210. 29/7. 1980. Berlin- 
Dahlem, PreuB. Landesanstalt f. Wasser-, Boden- u. Lufthygiene, Biolog. Abt.) Spl.

H. Bach, Zur Frage der Beseitigung der Plienole aus Abwdssern. Vf. erklart die 
Ausfiihrungen von L. M. H orow itz-Wlassowa (C. 1930. I. 3225) in verschiedonon 
Punkten ais irrtumlich. (Gas- u. Wasserfach 73. 711—12. 26/7. 1930. Essen, Emscher- 
genossenschaft.) SPLITTGERBER.

L. Horowitz-Wlassowa, Zur Frage der Beseitigung der Phenole aus Abimssern. 
Entgegnung zu yorst. Arbeit. (Gas- u. Wasserfach 7 3 . 712—13. 26 /7 . 1930.) S p l .

Marie W. E. Evers, Einige Bemerkungm iiber die Ammoniakbestimmung in  
Wasser. Um das NH3 in  Salzform aus einem Trinkwasser quantitativ iiberdest. zu 
konnen, miissen bei weniger ais 46 mg (0,75 mg-Aquiv.)/l an HCOa Alkalien wie Na2C03, 
MgO oder CaC03 zugefiigt werden, unnotig bei hoherem Gch. an HC03. EiweiBstoffe 
werden nach Verss. an Pepton am wenigsten von CaC03 zers. (0,13 mg NH, aus 0,5g 
CaC03 +  50 mg Pepton/l), etwas mohr, aber noch unbedeutend von Na,,C03 (0,19 mg) 
u. MgO (0,17 mg pro 1). Dio Beagenzien sind vorher auf NH3-Freiheit zu priifen. 
(Chem. Wcekbl. 27. 475—80. 9/8. 1930. Utrecht, Bijksbureau u. Drinkwatervoor- 
ziening.)  __________  GROSZf e l d .

Jean Torca, Frankrcich, Mittel zur Entfernun-g und zur Verhinderung der Bildung 
von Kesselstein, bestehend aus ausgckoehtem Lederpulver. (F. P. 684 046 vom 29/10.
1929, ausg. 20/6. 1930.) M. F. M u l l e r .

Wilhelm Baumann, Dusseldorf, und Heinrich Baumann, Dusseldorf-Oberkassel,
Verfahren zur chemisclien Reinigung von Kesseln, Oberflachenkoiulensatoren und dgl. 
dad. gek., daB die Lósungsfl. zwischen dem zu reinigenden Kessel u. einem einzigen 
Hilfsbehalter dureh PreBluft pendelnd hin u. her bewegt wird. Die Vorr. ist dureh 
einen m it dem zu reinigenden Kessel zu verbindenden gesehlossenen Hilfsbehalter 
versehen, der m it einem PreBluftansehluB u. einem Entluftungsventil ausgeriistet ist. 
Der Hilfsbehalter ist unterhalb des AnschluBrohres mit einem kegelformigen Boden 
u. an dessen tiefster Stelle mit einem SehlammablaBventil versehen. Eine Abbildung 
erlautert die Apparatur. (D. R. P. 503 890 KI. 85b vom 14/4. 1926, ausg. 31/7.
1930.) M . F . Mu l l e r .

Samuel S. Sadtler, Springfield Township, Penns., WasserentJmrtungsmittel, be
stehend aus einem wasserfreien Alkalisalz einer schwaohen Saure, z. B. aus 450 Teilen



202fi H v. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1030. II.

Na2C03 u. NaHC03, 1 Teil Plicnolphthalein, je 9 Teilen Fichtcnnadelól u. Eucalyptusól. 
(A. P. 1761411 v om  10/1 . 1927, ausg. 3 /6 . 1930.) M. F. Mu l l e r .

Fritz Mayer, Miinchen, Verfahren zum Konzentrieren naturlicher Mineralwasscr, 
dad. gek., daB den Mineralwassern lediglich W. entzogen wird, indem sie so lange ab- 
gekuhlt werden, bis eine der gewiinsehten Konz. entsprechende Eismenge sich ab- 
geschieden hat. (D. R. P. 504 807 KI. 85a vom 18/7. 1928, ausg. 8/ 8. 1930.) M. F. Mu.

Heinrich Bruns, Rauxel i. W., Verfahren zur Aufarbeitung des bei der Behandlung 
ton Kohledestillationsgasen nach dem direkten Ammoniakterfahren anfallenden Abwassers, 
insbesondere des bei der SchluBkiihlung der Gase entsteheriden Kondensates, dad. 
gek., daB das Abwasser in einem nach Art der direkten Olkuhler gebauten Gegenstrom- 
app. mit vom Bzl.-Abtreiber ablaufenden h. Waschol behandelt wird, wobei unter- 
gleichzeitiger Kiihlung des Wascholes die in dem Abwasser enthaltenen Verunreinigungen 
von dem Waschol aufgenommcn werden. Eine Abbildung erlautert don Gang des Verf. 
(D. R. P. 504 337 KI. 85c vom 25/2. 1926, ausg. 2/8. 1930.) M. E. M u l l e r .

Donald M. Baker and Harold Conkling, W ater supply and utilization. London: Chapman
k  Hall 1930. (495 S.) 8°. 30 s. net.

V. Anorganische Industrie.
B. P. PentegOW, Yerioertung der Meeresalgen des fernen Oslcns zur Jodgewinnung. 

Bericht iiber die prakt. erzielten Erfolge, die sich hauptsachlich auf die Jodgewinnung 
aus Laminariaarten (durchschnittlicher J-Geh. 0,303%) beschrąnkcn. (Buli. Pacific 
Scient. Fishery Res. Stat. 3. Nr. 3. 37 Seiten [russ.]. 1930. Sep.) SCHONFELD.

0 . Zahn, Krystallisation ton Chloraten mittels JRohren. Es wird dio Verwendung
von Rohrkrystallen in der Chloratindustrie beschrieben, durch die man hohe Leistungen 
erzielt. (Chem.-Ztg. 54. 450. 11/6. 1930. Berlin.) JUNG.

Otto Simonis, London, Geimnnung ton Sauerstoff aus fliissiger Luft. (A. P.
1 757 022 vom 9/4. 1926, ausg. 6/5. 1930. E. Prior. 21/ 1 . 1926. — C. 1927- II . 616 
[E. P. 269 661].) D r e w s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Wilhelm Esmarch, 
Berlin-Halensee), Erzeugung ton Ozon. (D. R. P. 503 800 KI. 12 i vom 27/8. 1926, 
ausg. 26/7. 1930. — C. 1928. I. 105 [E. P. 276 637].) D r e w s .

Humboldt Sulphur Co., Sulphur, iibert. yon: Arthur J. Crowley, Sulphur, 
Nevada, Extrahieren ton Schwefel. S enthaltende Prodd. werden m it iiberhitztem W. 
behandelt; das erhaltene Gemisch wird in uberhitztes W. geleitet, das sich oberhalb 
einor M. von gesohmolzenem S befindet. (A. P. 1763762 vom 6/7. 1927, ausg. 17/6. 
1930.) D r e w s .

General Chemical Co., New York, iibert. von: Raymond C. Benner,Baysido 
und Alfred Paul Thompson, Jackson Heights, N. Y., Gewinnung ton Schwefel. S 0 2- 
haltige Gase werden zusammen m it fluchtige Prodd. abgebendcn C-haltigen Materiąlicn, 
%. B. bituminoser Kohle, in einem Rk.-Raum auf ca. 700—800° erhitzt. Dio' ent- 
weichenden gasformigen Rk.-Prodd. werden durch gluhenden Koks u. zwecks Vor- 
Yollstandigung der Red. iiber Katalysatoren geleitet. Zur Abscheidung des S aus 
den Gasen werden diese auf ca. 150° abgekiihlt; der fl. S wird gesammelt. (A .P . 
1771 480 Tom 2/3. 1926, ausg. 29/7. 1930.) D r e w s .

General Chemical Co., New York, iibert. von: Raymond C. Benner, Bayside 
und Alfred Paul Thompson, Jackson Heights, N. Y., Gewinnung ton Schwefel aus 
Gasen. SOs-haltige Gase werden m it reduzierend wirkenden nicht S-Vcrbb. ent- 
haltonden Gasen, wie Generator-, W.-, Naturgas, Kohlengas, gemischt u. bei ge- 
eigneter Temp., z. B. 500°, iiber A120 3 u. Fe„03 enthaltende Katalysatoren, wie Bauxit, 
geleitet. NH3-Gas beschleunigt die Rk. (A. P. 1771481  vom 30/6. 1926, ausg. 29/7. 
1930.) D r e w s .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Friederici,
Ludwigshafen a. Rh.), Herskllung ton kolloidalem Schwefel. (D. R. P. 503199 KI. 12 i 
vom 28/9. 1928, ausg. 24/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 358700; C. 1922. IV. 1054. — 
C. 1930. I. 2606 [E. P. 393 9191.) D r e w s .

General Chemical Co., New York, iibert. von: Walter S. Allen, Flushing 
N. Y., Herstellung ton chemisch reiner Schwefelsdure. Gasfórmiges S 0 3 wird zunachst 
zwecks Zuriicklialtung von darin suspendierten Yerunreinigungen durch eino Filtcr-



anląge geleitet u. alsdann m it soriol W.-Dampf zusammongobracht, wio der Konz. 
der zu erhalteuden H 2SO., entspricht. Dio Temp. wird hierbei jedoch so hoch gehaltcn, 
daB die gesamto ŁLSO., zunachst in Gasform vorhanden ist. AnschlieBcnd wird dio 
Sauro kondonsiort, jedoch soil die fl. ELSO, noch so h. sein, daB otwa absorbierte SO- 
ausgetrieben wird. (A. P. 1771 520 vom 29/8. 1924, ausg. 29/7. 1930.) D r e w s .

Deutsc'he Gasgliihlicht-Auer-G. m. b. H., Berlin, Ituckgamnnung 'ton kon- 
zenlrierter Schwefelsaurc aus eisenhalłigen, schwefelsauren Lósungen durch Eindampfen 
in verbleiten App., dad. gek., dnB man das Eindampfen zunachst bis zu einer Konz. 
von 60% trcib t.u . danń die Lsg. bis iiber 70% durch Vermischen mit konz. H..SO, 
anrcichert u. dio gewonnene, so von FcSO., moglichst weitgehond befreite H 2S04 
•gegebenenfalls in besonderen App. weitcr konzentriert. (D. R. P. 502 674 Kl.~12 i 
vom 15/7. 1928, ausg. 23/7. 1930.) D rew s.

I. G. Farbenindnstrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersidlung von Ghlorimsser- 
sloff und wasserjreien Melallćhlońden, wie A1C13, CrCl3 u. FeCl3, aus MetaIloxyden durch 
Bohandlung m it einem Gasgomisch aus H2, CO u. Cl,, z. B. Wassergas u. Cl*. Dabei 
verfliichtigen sieh die Metallchloride m it dem HCl-Gas, von dem sie durch Kiihlung 
oder auf elektr. Wego gotrcnnt werden. Auf diese Weise wird aus Kaolin bei 700° A1C13 
u. HC1 gewonnen. Chromoisonstein gibt FeCl3, das sieh verfliichtigt, wahrend A1C13 
im Drohofonzuriickbleibt. (E. P. 281491 vom 7/1.1927, ausg. 29/12.1927.) M. F. Mi).

Du Pont Ammonia Corp., iibert. von: Alfred T. Larson, Wilmington, V. St. A., 
Ammoniaksynthese. Ais Katalysatoren dienen Gemische von Fe enthaltenden Stoffen, 
K 20 , MgO u. einem Oxyd der Elemente Cr, Ti, V, La, Ta, Mo, Al, W, U, Zr, Mn oder B. 
Z. B. werden 78 Mol. Fe30 4, 1 Mol. K.2C03, 20 Mol. MgO u. 1 Mol. Cr20 3 zusammen- 
geschmolzen, die Schmelze gemahlen u. gesiebt. Derartige Misehungen bowirken bei 
500° u. 900 Atm. Ausbeuten von 25—40% NH3. (A. P. 1771130 vom 29/3. 1927, 
ausg. 22/7. 1930.) K u h lin g .

Hans Eicheler, Wesseling, Elektrolytische Gewinnung ton Ammoniak und 
anunoniakhaltigen Verbindungen. (D. R. P. 503 701 KI. 12 k vom 6/10. 1925, ausg. 
26/7. 1930. — C. 1929. I. 279 [Schwz. P. 127 519].) D r e w s .

L’Air Liąuide, Soc. An. pour l ’£tude et l ’Exploitation des Procedes Georges 
Claude, Paris, Trennung ton wasserstoffhaltigen Gasgemischen durch łeilweise Ver~ 
fliissigung. (D. R. P. 502 906 KI. 12 i vom 30/5. 1925, ausg. 23/7. 1930. F. Prior. 
3/ 6. 1924. — C. 1925. I I .  1886 [E. P. 235 129].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht, 
Ludwigshafen a. Rh. und Alfred von Ńagel, Mannheim), Hersidlung von Slickoxydul 
aus Aminoniak gemaB D. R. P. 498 808, 1. dad. gek., daB man, zweckmaBig bei 200 
bis 400°, dio Strómungsgesehwindigkeit des NH3 u .  O enthaltenden Gasgemischcs 
so klein wahlt, daB die Bldg. von NO u. hóheren Stickoxyden sehr stark zurucktritt 
oder nicht mehr zu beobachten ist. — 2. dad. gek., daB ohno uberschussigen O gearbeitet 
wird. — Ais Katalysator dient Fe20 3 mit 5%  Bi20 3 u. 5%  Mn02. Man leitot ein NH3-0- 
Gemisch m it 10% NH3 mit einer Gesehwindigkeit von 1000 1/Stde. pro 1 Katalysator 
bei 275—300° iiber den Katalysator. 90% des NH3 werden hierbei zu N*0 umgesetzt, 
die resthchen 10% in N umgewandelt. ( D. R.  P. 503 200 KI. 12 i vom 26/4. 1929, 
ausg. 24/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 498808; C. 1930. II. 601.) D r e w s .

C. F. Boehringer & Sóhne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof (Erfinder: Richard 
Miiller und Martin Schenck, Mannheim), Wiedergewijmung von Salpetersaure aus 
diese enthaltenden Abwassem, 1. dad. gek., daB dio H N 03 durch Behandlung der Ab- 
wasser m it einem organ. Extraktionsmittel in diesem angereichert u. aus der erhaltenen 
Ls<*. die H N 03 ais solche oder in Form von Verbb. in an sieh bekannter Weise abgetrennt
wird. __ 2. dad. gek., daB der in den Abwassern gegebenenfalls zuriickgehaltene Anteil
des Extraktionsmittels den Abwassern mittels eines anderen Extraktionsmittels ent- 
zogen wird. — 3. dad. gek., daB die Extraktionsmittel unter Abtrennen vom extra- 
hierten Gut im Kreislauf verwendet werden. — Ais Extraktionsmittel sind genannt: 
Cyelohexanol, Paraffinol, Butyl-, Amylalkohol, MethylcyeIohexanol, CCI.,, Petroleum. 
(D. R. P. 503 201 KI. 12 i vom 26/3. 1927, ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

Willi Biisching Halle a/S., Denitrierung von Abfallsauren. (A. P. 1755 768 
vom 15/8. 1927, ausg. 22/4. 1930. D. Prior. 3/9. 1926. — C. 1928. II. 1926 [F. P. 
639 641].) Sch u tz .

Wilhelm Biisching, Halle a. d. S., Denitrieren ton Abjallsdure. (D. R. P. 502174 
KI. 12i vom 4/9. 1926, ausg. 11/7. 1930. — C. 1928.11.1926 [F. P. 639641].) D rew s.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Wilhelm Muller 
und Jose! Martin Michel, Bitterfcld), Hersłellung chemi3ch reiner Phosphorsaure. 
(D. R. P. 503 202 KI. 12 i yom 26/9. 1928, ausg. 24/7. 1930. — C. 1930. I. 1670 [E. P. 
319 656].) D r e w s .

Frans Martin Wiberg, Falun, Schwedcn, Hersłellung ton Kohlenoxtydgas. (D. R. P. 
503164 KI. 24 e vom 29/1. 1927, ausg. 25/7. 1930. Schwed. Prior. 27/2. 1926. — 
C. 1927. I I .  315 [E. P. 266 729].) D r e w s .

Metal Research Corp., New York, Hersłellung ton reinem Wassersioff aus Metall- 
ycrbb. u. Wasserdampf. (D. R. P. 503111 KI. 12 i yom 29/10. 1925, ausg. 21/7. 
1930. — O. 1927. I. 2469 [Tan. P. 264 830].) D r e w s .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Deutseliland, Verfahren zur Hersłellung 
ton Nitraten aus Chloriden u. H N 03 oder nitrosen Gasen unter Vermeidung von N- 
Yerlustcn, dad. gek., daB die Hauptmenge des Cl aus dem aus der Rk. stammenden 
KOCI entfernt wird u. die durch Dissoziation des NOC1 erhaltencn Stickoxyde der Rk.- 
FI. wieder zugefiihrt werden. Man laBt das aus der Rk. stammende NOC1 zwecks 
Zers. boi gewóhnlichcr oder erhchter Temp. iiber Fe oder Kalk stromen. (F. P. 676 765 
vom 15/6. 1929, ausg. 27/2. 1930.) H o r n .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Deutschland, Verfahren zur Hersłellung 
ton Kaliumnitrat aus KC1 u. leicht hydrolysierbare Metallnitrate, z. B. von Fe oder Al, 
enthaltenden Lsgg. durch Umsetzung, dad. gek., daB die entstandene Mutterlaugo 
bis zur yolligen Austreibung von HC1 abgedampft wird oder das Abdampfen soweit 
getrieben wird, bis der gróBte Teil von HC1 unter Entweichen von Stickoxyden aus- 
getrieben ist. Es erfolgt sodann ein Zusatz von KC1, H N 03 bzw. von nitrosen Gasen 
u. H 20 . Nach dem Auskrystallisieren yon K N 03 in der Kalte kann die Mutterlauge 
wieder wie oben behandelt werden. (F. P. 676 '714 vom 14/6. 1929, ausg. 26/2. 
1930.) H o r n .

Leonardo Cerini, Castellanza, Italien, Beinigen ton Nałronlauge. (Holi. P. 21 500 
vom 31/5. 1927, ausg. 15/4. 1930. I t.  Prior. 1/6. 1926. — C. 1927- I I .  1290 [E. P. 
272 211].) D r e w s .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo, iibert. yon: Birger Fjeld 
Halvorsen, Hersłellung ton kórnigem slaiibfreiem Calciumnitrat. (Can. P. 275 499 
vom 10/1. 1927, ausg. 15/11. 1927. — C. 1927. I. 2469 [E. P. 264 480].) Dr e w s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg, Berlin-Nieder- 
schóneweide und Gustav Clauss, Berlin-Baumschulenweg), Gemnnung ton Barium- 
hydroxyd aus Ba-Silicaten durch Hydrolyse, 1. dad. gek., daB man die Ba-Silicate 
in einer Kornfeinheit anwendet, bei welcher die KorngroBe im wesentlichen unterhalb 
0,1 mm bis zur prakt. kolloidalen Feinheit liegt. — 2. dad. gek., daB man die zu 
hydrolysierenden Ba-Silicate einer NaBvcrmahlung in Ggw. von W. unterwirft. —
з. dad. gek., daB man den Zerkleinerungs- u. HydrolysierungsprozeB miteinander
yereinigt, indem man die NaBvermahIung bei erhohter Temp. durclifiihrt. (D. R. P. 
503 496 KI. 12 m yom 23/6. 1927, ausg. 23/7. 1930.) D r e w s .

Alfred Claude Jessup, Paris, Magnesium. (Oe. P. 117437 vom 27/7. 1926, 
ausg. 25/4. 1930. F. Prior. 29/7. 1925. — C. 1927. I. 508 [E. P. 256 241].) KnHLING.

Emilio Rodolfo, Italien, Verfahrcn zur Hersłellung ton Magnesiumsalzen aus 
den entsprechenden Ca-Salzen, dad. gek., daB man C 02 auf eine sd. Lsg. yon Mg(OH)2
и. einem Ca-Salz einwirken laBt. Ca-Salze werden solange zugegeben u. der gebildete
CaC03-i\rd. entfernt, bis die gewiinschte Mg-Salzkonz. erreicht ist. Es konnen s ta tt 
reinem C02 auch Gasgemiscne, z. B. Verbrennungsgase, Garungsgase o. dgl. ver- 
wendet werden. Ais Ausgangsmaterial werden Magnesit oder mehr oder weniger 
calcinierter Dolomit benutzt. (F. P. 675 952 yom 30/5. 1929, ausg. 17/2. 1930. Ital. 
Priorr. 6/ 6. 1928 u. 27/11. 1928.) H o r n .

Jennie Brandies, San Francisco, iibert. yon: Dave Hirstel, San Francisco 
Hersłellung ton Magnesiumchlorid. Man laBt auf eine Suspension von fein gepulyertem 
MgO in W. HCl-Gas einwirken. S ta tt MgO kann auch MgC03 Verwendung finden. 
Das Verf. ist sinngemaB auch fiir die Herst. anderer Chloride anwendbar. (A. P. 
1771628 yom 9/3. 1925, ausg. 29/7.1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Robert Griess- 
bach, Ludwigshafen a. Rh., Otto Schliephake, und Otto Heusler, Mannheim, Her
słellung ton Calciumnitrat, Tonerde und Phosphor. (A. P. 1766 785 yom 17/1. 1928, 
ausg. 24/6.1930. D. Prior. 24/1. 1927. — C. 1929. I. 1253 [F. P. 647 567].) D r e w s .



1930. JI. H y. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 2029

Vercinigte Aluminium Werke, Deutschland, Behandlung Bauxit und Śchwcfel 
enthaltender Sclimelzen, dad. gek., dać die Schmelze vor dem Erstarren in der Weise 
abgekuhlt wird, daB sich A120 3 fein granuliert abseheidet. Man laBt z. B. die Schmelze 
in fl. Al sich abkiihlcn. (F. P. 676340 vom 7/6. 1929, ausg. 21/2. 1930. D. Prior. 9/6. 
1928.) N H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Heinrich 
Specketer, Griesheim a. M., Herstellung ton Tonerde. (Can. P. 276 643 vom 19/10. 
1926, ausg. 27/12. 1927. — C. 1927- II. 1608 [E. P. 272 748].) D r e w s .

Turę Robert Haglund, Aluminiumoxyd aus aluminiumoxydhalligen Stoffen. 
(Jugoslaw. P. 5873 vom 14/5. 1927, ausg. 1/5. 1929. — C. 1928. I. 245 [D. R. P. 
451 523].) Sc h ó n fe l d .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, Akt.-Ges., Aluminiumozyd aus 
Aluminiumsulfid. (Jugoslay. P. 5833 vom 28/1. 1928, ausg. 1/5. 1929. — C. 1928.
I I .  2394 [E. P. 294 079].) Sc h ó n fe l d .

Riitgerswerke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: Emil Teisler, 
Dresden), Hersłellung ton wasserfreiem Aluminiumfluorid. (D. R. P. 503112 KI. 12 i 
vom 14/2. 1926,. ausg. 21/7. 1930. — C. 1927- I. 1722 [Can. P. 263 352].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Heinrich 
Specketer und Georg Henschel, Griesheim a. M., Hersłellung tum Chromaten und 
Tonerde. (A. P. 1760 788 vom 23/6. 1927, ausg. 27/5. 1930. D. Prior. 1/7. 1926. — 
C. 1927. II. 1998 [E. P. 273 666].) D r e w s .

John Irwin, iibert. von: Reginald Hill Monk und Ludvig Firing, Montreal, 
Hersłellung von Erdalkalititanałen. (A. P. 1760 513 vom 10/2. 1927, ausg. 27/5. 1930.
— C. 1929. II. 339 [F. P. 655 399].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Karl Staib, 
Bitterfeld, Uberfiihrung von Ozyden in Chloride. (Can. P. 275 476 vom 3/3. 1927, 
ausg. 15/11. 1927. — C. 1927- I. 1722 [F. P. 615 772].) D r e w s .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren 
zur Herstellung ton Metallchloriden, dad. gek., daB Metallverbb., wie Oxyde, Carbo- 
nate u. dgl. oder solche enthaltende Stoffgemische in Mischung mit C-haltigen Stoffen 
in Rk.-Raumen, wclcho eine Ausbreitung des Materials in groBer Oberflaehe gestatten, 
unter stiindiger, nicht durch Gasstromung bewirkter Bewegung des Gutes auf Tempp. 
erhitzt werden, bei welchen das Oxyd u. dgl. zu Metali reduziert u. letzteres verdampft 
wird, wahrend gleichzeitig durch Einfuhrung chlorierender Gase das Metali in der Gas- 
phase chloriert u. das Chlorid durch den Gasstrom aus dem Rk.-Raum abgefiihrt wird, 
worauf es z. B. in elektr. Niederschlagsapp. gewonnen werden kann. (Oe. P. 116 464 
vom 7/2. 1928, ausg. 25/2. 1930.) H o r n .

Otto Lederer, Walther Stanszak und Heinrich Kassler, Prag, Fallung von 
Metallhydroxyden. (Can. P. 276 338 vom 11/3. 1927, ausg. 20/12. 1927. — C. 1927-
II. 316 [E. P. 267 491].) D r e w s .

,,Smelting“ Kohaszati es Femmiivek Reszv-Tars, Ungam, Herstellung von 
Zinkoxyd aus Zn oder Zn-haltigen Verbb. oder Erzen durch Verbrennung der Zn- 
Dampfe in einem oxydierenden Gasstrom in einem Drehofen, der sich um eine inRich- 
tung des Gasstromes liegende Achsc bewegt, dad. gek., daB der Ofen in Schaukel- 
bewegung gehalten wird. Die Verdampfungsgeschwindigkeit des Zn wird durch Ande- 
rung der Ofenbewegung geregelt. (F. P. 675 861 vom 28/5. 1929, ausg. 15/2. 1930. 
Ung. Prior. 29/5. 1928.) H o r n .

Henri Lawarrśe, Belgien, Verfahren zur Herstellung ton Kupfersulfat aus Cu, 
H 2S0i u. HNOj enthaltenden Lsgg., dad. gek., daB der Geh. an freier H N 03 in der 
Lsg. derart bemessen ist, daB ein Entweichen von Stickoxyden verhindert wird. Es 
wird im iibrigen eine Yorr. benutzt, in der eine lange Rk.-Dauer erzielt wird. (F. P. 
675 649 vom 23/5. 1929, ausg. 12/2. 1930. Belg. Prior. 7/6. 1928.) H o r n .

Selden Research & Engineering Corp., Pittsburgh, iibert. von: Alphons 
O Jaeeer und Johann A. Bertsch, St. Louis, Missouri, Vanadinsdure. (A. P. 
1765 870 vom 15/5. 1926, ausg. 24/6. 1930. — C. 1928.1. 2982 [E. P. 287 401].) D re .

Swiss Jewel Co. Akt.-Ges., Locarno, Synthetische smaragdgriine. Saphire. (D. R. P. 
502175 KI. 12m vom 24/1. 1928, ausg. 9/7. 1930. — C. 1930. I. 1519 [F. P.
666157]) D r e w s .

Swiss Jewel Co. Akt.-Ges., Locarno, Synthetische Spinelle in der Farbę brasiliani- 
scher Smaragde. (D. R. P. 501721 KI. 12m vom 24/1. 1928, ausg. 4/7.1930. — 
C. 1930- I- 1519 [F. P. 666 159].) D r e w s .
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VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
L. Galson, Trocknung in der keramischen Industrie. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 11. 

40G—11. Juli 1930. — C. 1929. I I . 1728.) Salm a ng .
A. I. Andrews und E. A. Hertzell, Berichl iiber die Wirkung von Ofengascn 

auf die Giite von Emails. Die Einw. von Ń2, C02, S02 u. Leuchtgas auf Email wurden 
im Versuchsofen untersucht. Letztere beiden sind dem Email schadlich. Verschiedene 
Grundemails zeigten keine Unterschiede bzgl. ihrer Bestandigkeit gegen S-haltige 
Gase. Dagegen wurden durch Anderung der Zus. von Deckemails Unterschiede ge
funden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 522—29. Aug. 1930.) Salm ang .

A. I. Andrews, Saurebestandige weifle PuderemaiU fiir Guflięism. (Vgl. C. 1930.
I I .  964.) Ein saurebestandiges Email wurde durch planmaBige Anderung der Zus. von 
Schmelzen gefunden in der Zus. 15,6 Na20, 29,6 PbO, 41,7 Si02, 13,1 S n02. Es ist nicht 
feuerfest, aber sehr bestandig gegen Sauren, z. B. h. konz. HC1. Es ist nicht sehwierig, 
saurebestandige Emails herzustellen, doeh ist es schwer, eine geeignete, gute Triibung 
zu erhalten. Die Einbrenntemp. veriindert diese Emails wenig bzgl. ihrer Siiurefestig- 
keit. Alle F-Verbb. schaden ihr, sind aber zur Triibung unentbehrlich. Deshalb sollten 
nie mehr ais 4%  Fluorsalze ziun Gemenge zugegeben werden. PbO +  B20 3 sollten in 
der geschmolzenen M. 15— 18%, nie iiber 20% ausmaehen. In  Sb-Emails ruft PbO 
in Mengen von iiber 10% eine gelbe Farbę hervor. Si02 +  A120 3 +  T i0 2 sollten etwa 
50% ausmaehen, T i0 2 kann ohne Schadigung der Saurebestiindigkeit Si02 bis zu 8%  
ersetzen, ruft aber in gróBeren Mengen Gelbfarbung hervor. A120 3 erhoht die Saure- 
bestandigkeit nicht, verursacht aber Verarbeitungseigg. des Emails. Triibungsmittel 
wirken ais feuerfeste Stoffe u. schadigen die Saurebestiindigkeit nicht. Die Kiihl- 
geschwindigkeit u. die Mahlfeinheit bleiben darauf ohne EinfluB. (Journ. Amer. ceram. 
Soc. 13. 509—21. Aug. 1930.) Salm ang .

James R. Crandall, Verunreinigungen im Handelsfeldspat werden oft vom Email- 
lierer ubersehen. 8 Feldspate hatten nicht nur Schwankungen im Alkaligeh., sondern 
3 enthielten auch noch fremde Mineralien. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 530—31. 
Aug. 1930. Pittsburgh, Pa., Crown Chem. Soc.) Salm ang .

F. P. Knight, jr., Die in den Vereinigten Siaaten geforderten Handelsfeldspate. 
(Journ. Americ. ceram. Soc. 13. 532—49. Aug. 1930. West Paris, Me., Oxford Mining 
u. Milling Co.) Salm a ng .

Arthur S. Watts, Feldspate und ihre Eigenschaften ais keramische Flu/imittel. 
Die chem. Zus. der Feldspate ist nieht allein ausschlaggebend fiir ihr Verh. in keram. 
Massen. Man findet zuweilen perthit. Natronkalifeldspate geschmolzen, wahrend der 
Kalifeldspat keine Schmelzung zeigt. Deshalb schlagt Vf. vor, die Feldspate nicht nach 
der Analyse, sondern nach einer Schmelzprobe zu beurteilen, fur die Vorschlage gemacht 
werden: Der Feldspat wird in verschiedenen Mischungen mit Quarz u. Kaolin zusammon 
erhitzt u. mkr. untersucht, u. die Temp. der Schmelzung u. die Form des Prufkorpers 
beurteilt. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 550—54. Aug. 1930. Columbus, Ohio 
Univ.) Salm ang .

R. Schneidler, Elektrokorund und Siliciumcarbid. Abhandlung iiber Eigg. u. 
Herst. von Elektrokorund u. Siliciumcarbid, sowie die techn. Bedeutung beider. (Chem.- 
Ztg. 5 4 . 625—27. 13/8 . 1930. Chemnitz.) J u n g .

Hugo Kiihl, Die ultravioletten Strahlen und das fiir sie durchldssige Glas. Forschungs- 
bericht. (Glashiitte 60 . 563—64. 4/8. 1930. Berlin.) Salm a n g .

Thos. De Vries, Spezifische Wćirme von Pyrexglas von 250 bis 175°. Dio Best. 
wurde im Vakuumcalorimeter vorgenommen u. ergab Werte von 0,1859 bei 26,48 bis
0,2318 bei 172,9°. (Ind. engin. Chem. 22. 617—18. Juni 1930. Lafayettc, Ind., Purdue
Univ.) ’ Salm a ng .

Willi M. Cohn, Einige Bcobachtungen iiber die Bildung von Gipsen und Blasen 
in Glashdfen. Wiedergabe des C. 1928. II. 2276 referierten Aufsatzes. In  der Diskussiou 
wird die Riehtigkeit der Bcobachtungen des Vfs. angezweifelt. (Journ. Amer. ceram. 
Soc. 13. 555—60. Aug. 1930. Berlin-Dahlem.) Salm a ng .

Christopher E. Moore, Wtrkung der Komgrofle auf Tonerzeugnisse. (Brick Clay 
Rccord 77. 157—60. 29/7.1930.) Salm ang .

Otto Th. Koritnig, Das Trocknen der Formlinge. (Dtsch. Ziegel-Ztg. 1930 
424—26. 13/8. Graz.) Salm ang .

— , Ist Gips im Ton stełs unenciinschtl Gips kann dazu benutzt werden, dem Ziegel 
oder Klinker eine rote Brennfarbe zu geben. (Tonind.-Ztg. 5 4 . 494. 10 /4 . 1930.) S a l m .
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Otto Krause, Uber die Wirkung ron Kalle auf Steinguttone. Beitrage zur Kenntnis 
der Sinlerungworgdnge und der Konslitution Jceramischer Massen. I I I . (II. v g l. C. 1 9 2 9 .
I. 2570.) Die Arbeiten des Vfs. iiber diohte Massen werden hier auf- poróse Massen 
iibertragen. 3 Massen von Kalksteingut wurden untersueht auf ihren G liihverlust  
wahrend des Brennens, die Losliehkeit der in diesen Brennerzeugnissen vorhandenen 
Si02 in Sodalsg., die Losliehkeit in NaOH, HC1, die D ., Porositat, Druekfestigkeit fiir 
vcrschiedene Brenntempp., sowie strukturelle Anderungen. Diese Unterss. bestanden 
in Aufnahme von Erhitzungskurven u. D E B Y E -ScH E R R E R -Spektrogram m en. Freier 
Kalk wurde nicht gefunden, er tr itt  offenbar sof ort nach der C02-Abspaltung in Bk. 
Mullit wurde nur in geringeren Mengen gefunden, dagegen wohl Cristobalit. Die Festig- 
keit nimmt bis 1100°, bei den kalkarmsten Massen bis 1200° stetig zu. Die Porositat 
wird dabei nicht yerandert. Mullitbldg. wird ab 900° beobachtet. Der Verflussigungs- 
grad der M. durch Kalk ist fiir die Frage der Glasurrissigkeit von groBer Bedeutung. 
(Ber. Dtsch. keram. Ges. 1 1 . 379—94. Juli 1930. Breslau, Keram. Inst. d. Techn. 
Ho chsch. S a l m a n g .

A. Kanz, Untersuchungen iiber die Gasdurchlassigke.it feuerfesler Steine. 21 Scha- 
motte-, 11 Silica-, 25 Magnesit- u. 29 feuerfeste Sondersteine, sowie 4 Isoliersteine 
wurden untersueht. Die friiher gefundenen Werte wurden bestatigt, auBer fiir Chromit- 
steine, dereń Durchliissigkeit hoher liegt. Die Gasdurchlassigkeit ist dem angewandten 
Druck direkt proportional. Bei Steinen gleicher Herst. ist sie starken Schwankungen 
untenvorfen. Innerlialb desselben Steines ist sie in yerschiedenen Richtungen ver- 
schieden, oft auch in derselben Richtung innerhalb yerschiedener Zonen. Nicht die 
Gesamtporositat, sondern die Art u. Verteilung der Poren ist entscheidend. Bei Steinen 
mit yollstandig homogen yerteiltcn u. ausgebildeten Poren ist die Durchliissigkeit 
proportional der Dicke. Die Herst. u. Nachbrand sind von groBem EinfluB. Die Gas
durchlassigkeit streut so stark, daB sie kein Charakteristikum des Steines sein kann. 
(Mitt. Forsch.-Inst., Vereinigte Stahlwerke A.-G., Dortmund 2 . 1—22. 1930.) S a l m .

R. Rieke und Joh. Gieth, Studia iiber die zur Erzielung eines moglichst dichten 
Schamottesteines erforderliche KorngrdjSenzusammenseizung der Schamotte. Kapscl- 
scherben aus Halleschem Ton wurden zerkleinert u. in die yerschiedenen KomgroBen 
zerlegt. Die Kórner wurden durch kurzes Mahlen in einer Kugelmuhle abgerundet, 
in yerschiedenen Mischungen gemischt u. fiir jede KorngroBe allein u. in Mischungen 
das durch Einstampfen erzielte Fiillgewicht eines GefaBes bestimmt. Bei den einzelnen 
KomgroBen hatte das Korn 0,58 mm das geringste, ein Kora von 1,86 mm das gróflte 
Fiillgewicht. Noch groBer war nur das Fiillgewicht des Feinsten u. noch kleiner das 
des Gróbsten. 8 der gunstigsten Kornmischungen wurden mit so yiel Kaolin yersetzt, 
daB die zwischen den Kómern ermittelten Hohlraume ausgefiillt sein muBtcn. Mit 
abnehmendem Hohlraum wurde die beste Trockenfestigkeit erreicht. (Ber. Dtsch. 
keram. Ges. 1 1 . 394—406. Juli 1930. Charlottenburg, Chem.-techn. Versuchsanst. b. d. 
Staatl. Porzellan-Manufaktur.) SALMANG.

Gus. Bdhm und Desider Steiner, Uber die DickscldammfiUration bei der Zemcnl- 
fabrikation. Das Filtrierverf. steht hinsichtlich der W.-Menge zwischen dem NaB- u. 
dcm Trockenverf. Dickschlamm arbeitet mit 34—42% W., das Troekenverf. mit
5—10%> das Filtrieryerf. mit 17—23% W. Gut filtrieren lassen sich die Schlamme, 
welche sich schnell in W. absetzen. Der Schlamm muB gleichmaBig zusammengesetzt 
u. nicht zu diinn sein. Hóhere Temp. wirkt giinstig. In  Amerika arbeiten 30 Fabriken 
mit Filtern. (Zement 1 9 . 768—75. 14/8. 1930.) S alm ang.

C. H. Scholer und L. H. Koenitzer, Studie iiber 14 gewohnliche und 4 hochwertige 
Zcmenle. Die Zemente waren ungewóhnlich gleichmaBig in ihren Eigg. Bei einigen 
Branden war das W.-Zementfestigkeitsverhaltnis in weiteren Grenzen brauchbar, ais 
bei anderen. Die zur Erzielung des dichtesten Scherbens notwendige Wassermenge 
war in einigen Fallen etwas abweichend von der der iibrisren. Die Unterschiede lagen 
innerhalb 20%. (Concrete 3 7 . Nr. 2. 27—29. Aug. 1930. Manhattan, Kansas.) S a l m .

F. O. Anderegg und D. S. Hubbell, Die Geschwindigkeit der Hydratation ton 
Zementklinker. Teil H . Portlandzement nach 9 und 12 Mcmaten. Teil III . Drei neue 
im  Pcrrtlandzement gefundene Mineralien. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . I I . 2715.) Zementteilchen 
von 15—25 n  waren nach 9 Monaten ungefahr abgebunden, nach 12 Monaten war die 
Abbindung yollstandig. Ein weiBer u. ein hochwertiger Portlandzement schienen etwas 
friiher abgebunden zu sein. Teilchen von Tricalciumaluminat von 25 /i waren nach
3 Stdn. zu ®/i abgebunden, solche von Tricalciumsilicat nach 7 Tagen, solche von Di-
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calciumsilicat nach 5,5 Monaten. Dio cntsprccliendon Abbindczcitcn fiir dio unter- 
suohten Zcmcnto lagen zwischen dencn fiir die beiden Silicate. Im. allgemeinen reagieren 
Mischungen von Blineralien schneller ais einzelnc. Dies gilt besonders fiir dio Zement- 
mischung. (Concreto 3 7 . Nr. 2. 94— 96. Aug. 1930. Pittsburgh, Pa., M e l l o n -

Alton J. Blank, Wirkung von Magnesiumozyd auf Klinker und Ze.me.nt. Zemente 
mit 8—19% MgO ballten sich im Drehofen zusammen. Obwohl sie sohlieBUoh gute 
Festigkeitcn gaben, zerbrockelten sie schlieBlich. Weniger schlecht, aber doch un- 
brauchbar waren Zemente m it 6,2—7,6% MgO. Der in der Nahe des Erlaubten 
liegende MgO-Geh. hatte keinen ungiinstigen EinfluB, ebenso wie der unter 4 %  MgO. 
(Concrete 3 7 . Nr. 2. 85—87. Aug. 1930. Pucbla, Mexico, Co. de Cemento Portland 
,,Landa“ .) SALMANG.

Hans Vath, Schulz von Eisenbetonbauwerken gegen aggressite Wasser. Das Funda
ment einer Kokerei war aus Mischzementen von Tonerdezement, hochwertigom Zement 
u. Hochofenzemcnt hergestellt worden u. nach 2 Jahren schon zerstort. Bei Verss. 
im Laboratorium zeigte es sich, daB sogar bei Tonerdezement starkę Zerstórungen 
bei sulfathaltigen Wasscrn u. beim S tuttgartcr Leitungswasser auftraten. In  einer 
Naehschrift von Vierlieller wird darauf hingewiesen, daB die Zerstorung wahrscheinlich 
nicht auf chem., sondern auf unbekannte physikal. Ursachen zuruckzufiihren ist, denn 
auch Kochsalzlsg. verursachte Beschadigung. (Tonind.-Ztg. 54. 1010—11. 1026—28. 
31/7. 1930. Gelsenkirchen.) SALMANG.

W. C. Hansen, Hydratation von gebranntem Gips. Dio Unters. betraf die Be- 
schleunigung oder Behinderung der Hydratation durch Salzlsgg. Zeit-Temp.-Kurven 
der Abbindung zeigten, daB dereń Wrkg. darin besteht, die Ausfallung der Gipskrystalle 
aus der gesatt. Lsg. zu beeinflussen. Der EinfluB dieser Zusatze lieB sich ermitteln, 
ais Gips aus Lsgg. von Ca(N03)2 u. (NH4)2SOj ausgefallt wurde. Es handelt sich bei 
der Wrkg. der Salze also um Beeinflussung der Ubersattigungserscheinung. (Ind. engin. 
Chem. 22. 611— 13. Juni 1930. Linden, N. J., Americal Cyanamid Co. and Structural

Otto Friz, Nicht erhartender Putzmórtel. Wesentlich fiir die Erhartung der Mórtel 
ist die poróse Unterlage, die das W. aufsaugt. Dann erst beginnt die Bldg. von CaC03. 
Weich gebliebene Mortel in alten Mauern sind stets auf dichten Naturstein aufgetragen 
worden, der nicht abgesaugt hatte. Ein Schwemmstein, der aus Bimssteinsand mit 
yerlangertem Portlandzement hergestelh. worden war, saugte das W. des Mórtels nicht, 
wenn seine groben Poren Yollstandig mit W. gefiillt waren. E r saugte aber gut an, 
wenn er trocken war. Es wird deshalb empfohlen, beim Bauen m it Schwrcmmstein 
bei nassem Wetter mindestens 15% Portlandzement zum Mortel zuzusetzen, wenn 
Abbindung erfolgen soli. (Tonind.-Ztg. 5 4 . 1070 —71. 14/8. 1930.) Salm a ng .

W. M. Lerch und R. H. Bogue, Die Bestimmung des freien Kalkes nach er- 
probtetn Verfahren. Die Methode beruht auf der bekannten Lósliehkeit von CaO u. 
Ca(OH)2 in Glycerin -f  A., u. der Titration m it einer alkoh. Lsg. von Ammonacetat. 
Man kann nur wasserfreiem Athylalkohol gebrauchen. Feinste Pulverung ist unerlaB- 
lich. (Concrete 3 7 . Nr. 2. 88—90. Aug. 1930. Bureau of Standards.) Salm ang .

H. G. Schurecht und G. R. Pole, Methode der Messung von Spannungcn zwischen 
Glasuren urnl keramischer Masse. (Bureau Standards Journ. Res. 5 . 97—103. Juli 1930. 
Bureau of Standards. — C. 1 9 3 0 . II . 968.) Salm ang .

W. R. Morgan, Eine Methode zur Bestimmung des Gewir.htsverlu.stes ton Ton 
tuahrend des Brennens. Der im Laboratoriumsofen befindliche Priifkorper hangt an dem 
Balken einer analyt. Waage. Es werden Kurven iiber den Gewichtsverlust abgebildet. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 1 3 . 561—65. Aug. 1930.) Salm ang .

Hajime Isobe, Tokunosuke Watanabe und Itaro Kunisue, Rontgenographische 
Studien iiber „sauren Ton“. Teil I. Die róntgcnograph. Unters. nach der Pulvermethode 
von natiirlichen „sauren" Kanbaratonen ergab, daB die Krystallstruktur der eigent- 
lichen Tonsubstanz sich weder beim Waschen m it dest. W., noch beim Erhitzen andert, 
somit ein EinfluB von adsorbiertem W. nicht feststellbar ist. Die Tone gehóren dem 
kub. System an u. besitzen die Gitterkonstante a =  9,88 A. (Scient. Papers Inst. 
physical. chem. Rcs. 1 2 . Nr. 220; Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 9 . 
4—5. 15/1. 1930.) ' K l e v e r .

Hajime Isobe, Tokunosuke Watanabe und Itaro Kunisue, Rontgenographische 
Studien uber „saurm Ton“. Teil I I . (I. vgl. v o rst. Ref.) Auf Grund der W ERNERschen  
Theorie ergeben sich folgende 2 Formeln fiir die chem. Struktur des Kanbaratons:

Inst.) Salm ang .

Gipsum Corp.) Salm a ng .
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(I) A](Si04Si02)3
Al
(MgFeCa) (II)
Hj

Al(Si0.,Si0Si02);

Die Formel I gibt dic meisten chem. Umsetzungen gut wieder, wahrerid $ \ i  ‘
mit Mg nicht gentigt, so daB I ais die wahrscheinlichere gelten muB. Bei AnweJłsUw^ 
der Resultate der Rontgenstrahlenunters. auf diese Formel ergibt sich ais wahrschein- 
liche Raumąruppe 0 4 u. eine Einheitszelle von 8 solchen Moll. mit der Gitterkonstante 
a0 =  14,00 A. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 12. Nr. 221—27; Buli. Inst. 
physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 9 . 10—17. 20 /2 . 1930.) K l e v e r .

Hajime Isobe, Vber die cJienmcJie Formel ron Kanbaraton. Erwiderung an die 
Professoren Kameyama utul- Oka. (Vgl. vorst. Ref.) Die voń ICameyam a  u. Oka 
(C. 1930. I I .  1115) angenommene Formel Al20 3-6 Si02-H20  fiir den Kanbaraton ist, 
nach Ansiclit der Vff., nicht vereinbar mit dem Verh. des Tones ais Permutit. Auch das 
Verh. des Tones bei der Entwitsserung kann durch angegebene Formel nicht erklart 
werden. Die aus dem spezif. Gewicht u. den Gitterkonstanten berechnete Anzahl der 
Moll. in der Einheitszelle kann keine ganze Zahl der angegebenen Moll. enthalten.
(Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 13. Nr. 246—53; Buli. Inst. physical chem.
Res. [Abstracts], Tokyo 9. 39—40. Juni 1930.) K l e v e r .

Hajirne Isobe und Tokunosuke Watanabe, Yorsclilag, dem Kanbaraton den 
Mineralnamen Kanbarait A  und B  zu geben. (Vgl. vorst. Ref.) Nach einer nochmaligen 
Zusammenstellung der Eigg. des Kanbaratones sclilagen Vff. vor, don natiirlichen 
hexagonalen Ton Kanbarait A u. die bei iiber 800° stabile kub. Modifikation Kan
barait B  zu nennen. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 13. Nr. 246—53; Buli 
Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 9. 40—41. Juni 1930.) K l e v e r .

W. Konig, Chemische Analyse von feuerfesten Baustoffen. GemeinscJiaftsbericht.
Der Berieht umfaBt die Ergebnisse von 2 Gemeinscbaftsarbeiten. Der erste umfaBt 
dic in den verschiedenen Laboratorien gebrauchlichen Metlioden. Die Ergebnisse 
streuten aber sehr stark. Der zweite Gemeinschaftsvers. wurde nach einem einheitlichen 
Plan gemacht, der befriedigende Ergebnisse gab. Nur fiir die kleinen Absolutwerte 
yon A120 :. u . Fe20 3 waren die Streuungen zu hoch. Es einpfiehlt sich, alle Werte auf 
die erste Dezimale abzurunden. (Tonind.-Ztg. 54. 995--96. 1041—43. 1055—57. 28/7.
1930.) ________ ________  Salm ang .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b. H., Berlin, Herstellung von matten 
Emails mit rauher Oberfldche, 1. dad. gek., daB man einem n. Emailsatz etwa das gleiehe 
Gewicht von tonerdehaltigen Stoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat, Kryolith usw. oder 
einer Mischung dieser Stoffe zusetzt, schm. u. diesem Email zur Miihle etwa 10% Ton 
u. 10% Trubungsmittel zusetzt. 2. dad. gek., daB man zur Miihle noch 5%  Tonerde 
zusetzt. (D .R . P. 503 354 KI. 48c vom 5/10. 1927, ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

Pittsburgh Platę Glass Corp., iibert. von: Frederick Gelstharp, Tarentum, 
ZJltraviolette Strahlen absorbierende Gldser. Reduzierenden Glasansatzen bekannter 
Art wird chem. reines Ce02 u. etwas CoO zugesetzt. Die Glascr sind zunachst blaulich 
gefarbt, werden aber allmaklich farblos, weil die blauliche Farbung durch die ein- 
tretende Gelbfarbung der Glaser kompensiert wird. (A. P. 1771 435 vom 11/12. 1926, 
ausg. 29/7. 1930.) K u h l in g .

Peter A. Mc Cullough, Pittsburg, Pennsylvanien, Schneiden ron Yerbundglas.
Man kiihlt das Verbundglas so weit ab, bis der Binder briichig geworden ist u. schneidet 
dann die Glasplatten in der iiblichen Weise, z. B. m it einem Diamant. Danach laBt 
sich Verbundglas auf der Schnittlinie brechen wio gewohnlichcs Glas. (A. P. 1752567  
vom 2/10. 1928, ausg. 1/4. 1930.) E n g e r o f f .

Soc. Quartz & Silice, ubert. Yon: Henri George, Paris, Quarzgla&. (A. P.
1755 953 vom 9/3. 1928, ausg. 22/4. 1930. F. Prior. 23/3. 1927. — C. 1928. I I . 101 
[E. P. 287 522].) ' K u h l in g .

R. T. Vanderbilt Co., New York, iibert. von: William H. Alton, New York, 
Behandeln von Ton. Die geforderten Tonklumpen werden zunachst mehrere Tage 
an der Luft getrocknet u. alsdann in geeigneter Weisc zerkleinert, wobei die Gangart 
entlialtenden Stiicke nicht unter die GroBe eines Nagelkopfes gebracht. werden sollen. 
Hiernach folgt weiteres Trocknen bis zu einem W.-Geh. von ca. 1%. Das erhaltene 
Gemiseh Yon fein zerkleinertem Ton u. groberer Gangart wird mit stromender Luft von 
regelbarer Gesehwindigkeit behandelt, die den Ton fortfiihrt. Der aus dem Luftstrom
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abgeschiedene Ton ist frei von Gangart u. ohne weiterc Behandlung vorkaufsfertig. 
(A .PP. 1771477 U . 1771478  vom 24/7. 1928, ausg. 29/7. 1930 u. 1771479 vom 
22/8. 1928, ausg. 29/7. 1930.) D r e w s .

Borgestad Fabrikker, Rolf Knudsen, Borgestad, und Victor Moritz Gold- 
schmidt, Oslo, Keramuche Stoffe. (A. P. 1756 786 vom 18/10. 1926, ausg. 29/4.1930. 
N. Prior. 24/10. 1925. — C. 1927- I. 1208 [E. P. 260 298].) K u h l i n g .

George A. Walter, Ithaca, V. St. A., Zementherstellung. Die Rohstoffe der 
Zementherst. durchwandern einen geneigt angeordneten Drehrohrofen, welcher mittels 
zerstaubter Pulrerkohlc o. dgl. geheizt wird. Der Heizflamme werden etwa 
2°/o vom Gewicht der Zementrohmasse zugefuhrt. Der Zusatz yerhindert das An- 
baeken von Zementrohmasse an den Wanden des Drehofens. (A. P. 1770 958 vora 
23/3. 1925, ausg. 22/7. 1930.) K u h l i n g .

Societe ,,Lap“, Paris, Herslellung von Zementwaren mit jmliturarlig gldnzender, 
durchscheinender Oberflaehe durch GieBen eines Zementmortels in Formen m it polierten 
Wandungen, dad. gek., daB ais Mórtelbildner Tonerdezement m it einem Moduł

MgO^ ^  ^  u ' u’ncm Fe-Geh. von weniger ais 1,5% verwendet wird. — Die
so hergestellten Erzeugnisse sind hochglanzend u. durchscheinend. (Hierzu vgl. F. P. 
583351; C. 1925.1. 2721.) (D. R. P. 503195 KI. 80b vom 7/10. 1924, ausg. 25/7. 1930.
F. Prior. 30/5. 1924.) D r e w s .

Richard Schubert, Bremen, Wasserdichler Beton. (D. R. P. 502 017 KI. 80b vom 
23/2. 1928, ausg. 9/7. 1930. — C. 1930. I I .  789 [A. P. 1 760 214].) D rew s.

Fuller Lehigh Co., Delaware, iibert. von: Ervin G. Bailey, Cleveland Heights, 
Hitzeiibertragende, Massen, bestehend aus Wasserglas, Glycerin u. gutea Warmeleitern, 
wie fein verteilten Metallen, Metalloxyden, wie Hiimatit oder CuO, oder besonders Carbo- 
rundum. Die Massen sollen zur Temperaturregelung bei Dampfkesseln u. dgl.dienen. 
(A. P. 1771605 vom 5/5. 1925, ausg. 29/7. 1930.) K u h l i n g .

Eureka Ges. fiir Leichtbau und Isolierplatten, Schweiz, BauelemenU. Pulver- 
formige, hydraul. Bindemittel werden in zweckmaBig h. Hydrosolen pflanzlicher Natur 
yerteilt, ein pflanzliches Fullmittel zugegeben u. die M. vorzugsweise in h. Zustande 
zum Abbinden in Formen gegossen. — Die Erzeugnisse sind formbestandig, unverbrenn- 
lich u. sehr isolierfahig. (F. P. 684171 vom 30/10. 1929, ausg. 23/6. 1930. Schwz. 
Prior. 8/10. 1929.) K u h l i n g .

Oesterreichisch Amerikanische Magnesit Akt.-Ges., Radenthein, Osterreich, 
Formstiicke. Bei der Herst. von Formstiicken aus Sorelzement u. Faserstoffen, besonders 
Holzwolle, wird das Mengenverhaltnis von Holz zu MgO u. bei Erhartungstempp. von 
100° u. dariiber die Konz. der Magnesiumsalzlsgg. d e rA k tm ta t des Yerwendeten MgO 
angepaBt, u. es wird bei sehr akt. MgO dieses Mengenverhaltnis auf 1: 2,3 bzw. diese 
Konz. bis auf 17° Be herabgesetzt. (Oe. P. 118 233 vom 12/1. 1927, ausg. 25/6. 
1930.) K u h l i n g .

Albert T. Otto & Sons, Inc., New York, iibert. von: Johann Jakob, Ziirich, 
Kunststeiiie. (A. P. 1758518 vom 2/11. 1925, ausg. 13/5. 1930. D. Prior. 22/12. 1924.
— C. 1925. I I . 2291 [D. R . P . 417 360].) K u h l i n g .

Heinrich Buhrmann, Dusseldorf, Uberhitzen von Hochofen- oder sonstigen Schlacken 
und Anreicherung derselben mit Zusatzstoffen. (D. R. P. 501828 KI. 80b vom 16/5. 
1926, ausg. 5/7. 1930. — C. 1927- II . 1302 [E. P. 271 087].) D rew s.

Shannon Smith, Birmingham, V. St. A., Bituminóse Misclmngen. Etwa 84 Teile 
natiirlicher oder kiinstlicher Asphalt, 15 Teile Schwerol u. 1 Teil einer feinpulrerigen 
Mischung von C'a(OH)2 u. Na2S 04 werden innig gemengt. Die Erzeugnisse dienen ais 
StraBenbelag. Der Zusatz der Mischung von Ca(OH)2 u. Na2S04 gestattet die Herab- 
setzung der Menge Schwerol, m it welcher bituminóse Stoffe zu gleicbem Zweck sonst 
vermischt werden u. verhindert die Entmischung der Gemenge. (A. P. 1771017  
vom 4/12. 1928, ausg. 22/7. 1930.) K u h l i n g .

[russ.] G. G. Kiiwoschein, Widerstand der Materialien. Leningrad: Staatsverlag 1930. 
(179 S.) Rbl. 1.60.

[russ.] Rodion Michailowitscli Michaiłów, Bimstein-Baumaterialien. Jloskau: Staats-
druckerei K arl Marx 1930. (187 S.) Rbl. 2.60.

[rUSS.] Stepan Prokoijewitsch Timoschenko, Lehrbuch iiber den Widerstand der Materialien. 
9. Aufl. Leningrad: Staatsvc-rlag 1930. (587 S.) Rbl. (i.45.
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VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
M. Trenel uncł J .  W unschik, Uber den Chemismus der ,,mineraluieh en Boden- 

acidiidt.“ II. u. III. Mitt. (I. vgl. Ergebnisse der Agrik.-Chemie 1929. S. 221.) Aus- 
gangspunkt der Unterss. bildet die dureh K ozai u. D a ik u h a r a  ontdeekto Rk. von 
KC1 auf gewisse Boden, dureh die Al aus dem Boden unter gleichzeitiger Ansauerung 
der KCl-Lsg. frei wird. Woher stammt dieses Al, wodurch t r i t t  die Ansauerung des 
KCl-Extrakts ein? Da der Boden nieht chem. definiert ist, haben Yff. die Fragen 
an  selbsthergestellten Na-Silico-Aluminaten studiert („Perm utit“ nach R. Gansse.n'). 
Dureh Behandlung mit verschiedenen anorgan. u. organ. Sauren u. elektrodialyt. 
wurden die „Silico-Aluminate“ entbast u. bei verschiedener Basonsattigung auf ihre 
Fahigkeit gepruft, mit KCl-Lsg. 7,u reagieren. Mit fortsehreitender Entbasung zer- 
fallt der „Perm utit" in seine Bestandteile; nach teilweiser Entbasung stellt er im 
wesentlichen ein Gelgemisch aus denHydraten von A120 3 u. Fe20 3 dar u. keine „Permutit- 
sa.ure“ im Sinne Ram anns ; nach yólliger Entbasung besteht der Restkorper nur noch 
aus Si02. 0,1 m KCl-Lsg. wird „zersetzt“ , wenn der „Perm utit“ mehr ais l/2 seiner 
Basen yerloren hat; in 1 m KC1 tr i t t  die Rk. bei halbem Basenverlust ein. Dureli 
Trocknen bei 150° wird die Rk.-Fahigkeit der Gele stark  herabgesetzt. In  der Regol 
wurden hóhere Mengen Al im E xtrakt gefunden ais der titrierten H ' entspriclit. Auch 
in den IvCl-Extrakten, die noch keine oder keine saure Rk. mehr zeigten, wurde Al 
in fast gleiclier Hóhe wie in den sauren Extrakten bestimmt. Es scheint also auch 
Peptisation der Gele dureh die KCl-Lsg. yorzuliegen. Da im KCl-Extrakt Aquivalenz 
zwischen K ' u. Cl' besteht, kann weder ein d i r e k t e r  H '- oder A l"'-„Austausch“ 
angenommen werden. Die Verss. mit basenarmen Boden entsprechen den m it synthet. 
Silicaten auBerordcntlieh. Zur Aufklarung des Chemismus dieser Rk. wurde die Einw. 
von KC1 auf reines Si02, A1,03, Fe20 3 einzeln u. im Gemisch studiert. SiO, reagiert 
m it KCl-Lsg. nicht. Bereits die ws s .  S u s p e n s i o n  reagiert gegen Methylrot sauer; 
nach dem Absetzen ist das Si02-Gel tiefrot angefarbt u. dio uberstehende Lsg. ist 
neutral. Die Rk. mit KC1 wird also dureh dio Ggw. fein disperser SiO, vorgetausclit. 
Dureh Einw. von KC1 bzw. NH4C1 auf Al,03-Hydratgel t r i t t  bei 20° alkal. Rk. auf, 
die auf folgende Rk. zuruckgefiihrt wird: Al(OH)3 +  3 KC1 A1C13 +  3 KOH. Wird 
dureh daneben yorhandenes SiO,-Gel die alkal. Rk. beseitigt, so kann das Gloiehgewicht 
nach reehts zugunsten yon A1CI3 verschoben werden, wodurch die Ggw. von Al bei 
gleichzeitiger Ansauerung des KC!l-Extraktes dureh den Boden erklart ist. Die dureh 
Fallung aus AlCl3-Lsg. mit „Natronwasserglas" erhaltenen Gelgemisehe aus Al(OH)3 +  
SiÓ2 +  x H 20  zeigen die gleiche Rk. wio gewisse Boden, entbaster Perm utit u. 
das kunstliche Gemisch aus Al(OH)3 +  Si02. Diese Ergebnisse machen dio Annahme 
wahrscheinlich, daB die ais „Austauschaciditat“ bekannte Erscheinung gewisser .Mineral- 
boden die riicklaufige Umsetzung der Fallung von Al u. Fe darstellt. (Ztschr. Pflanzon- 
erniihr. Dungung. Abt. A. 17. 257—96. 290—305. 1930.) T r e n e l .

F ritz  H aarring , Eine Infekiwnsmcthode fur Haferflugbrand ( Ustilago atenae Jens.) 
und. ihre Anwendung zu Beiz- und Immunitatsversuchm im Laboratorium und Feld. 
Dio neue Infektionsmethode besteht darin, daB Flugbrandsporen u. Haferkorner 
in einer Nahrsalzlsg. verruhrt u. cinige Zeit evakuiert werden. Nach Wiederzunahmo 
des Drucks dringt in den zwischen Spelzen u. Korn befindlichen Luftraum sporen- 
haltige FI. ein. Dureh Trocknen der Komer an der Luft wird den Sporen der zum 
Keimen notige Sauerstoff zugefiihrt u. dureh darauffolgendes Ausbreiten auf feuehtem 
Filtrierpapier die zur Erzeugung von Dauermycel notige Feuchtigkeit. Die auf diese 
A rt infizierten Haferkorner haben einen stets gleiehmaBigen Befall yon 80— 100% 
aufzuweisen. — Konz. u. Beizdauer der gebrauehlichsten Beizmittcl gegen Flugbrand 
werden gepruft u. Immunitatsverss. angestellt. (Botan. Arch. 29. 444—73. Juni 
1930. Leipzig.) H e i n r i c h .

F riedrich Z acher, Ozyde und Carbonate von Metallen ais Kontaktinsekticide. 
Oxyde u. Carbonate zwei- u. yierwertiger Metalle, insbesondere des Mg, Zn u. Cu er- 
wiesen sich sehr geeignet zur Bekampfung einer ganzen Reihe von Insekten. Die 
physiolog. Wrkg. wurde ais reine Oberflaehenwrkg. nachgewiesen. (Ztschr. angew. 
Chem. 43. 486—87. 7/6. 1930. Berlin-Steglitz, Biolog. Reichsanst. f. Land- u. Forst- 
wirtschaft.) H e i n r i c h .

L. Ferre. Bas Verhalten des Nicolins im Weinbau. Aus den angestellten Verss. 
geht liervor. daB die Anwendung des Nicotins zur Sehadlingsbekiimpfung vollig un- 
bedenklieh ist. Die Entfernung ist ohne Rueksicht auf die atmosphar. Yerhaltnisse
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stets yollstiindig. In  nassen Jahren wird das Alkaloid durch den R°gen restlos wieder 
abgespiilt, in trockenen, warmcn Jahren durch Verdampfung entfernt. (Ann. Falsi- 
fications 23. 337—44. Juni 1930. Beaune, Station Oenologiąue de Bourgogne.) Gd .

C. J. Schollenberger, GrófJere Genauigkeit bei der Bestimmung ton Garbonaten 
im Boden. Fehler bei der Carbonatbest. im Boden durch Behandeln mit verd. HC1 u. 
Messen des entwickelten C02 entstehen dadurch, daB im Boden yorhandenes M n02 
mit HC1 reagiert, u. Cl2 organ. Bestandteile zu C02 oxydiert. Um richtige Werte zu 
erhalten, ist es nótig, bei moglichst tiefer Temp. m it moglichst yerd. HC1 u. unter Zusatz 
von FeCl2 zu arbeiten. (Science 72. 13—14. 4/7. 1930. Ohio, Agricultural Experiment 
Stat., Wooster.) LORENZ.

J. T. Calvert, Die Bestimmung von Kalium in Bodenproben durch die Anwendung 
einer Bontgenmethode. Vf. diskutiert die Methoden der quantitativen Rontgenanalyse 
u. beschreibt dann die Best. von K  in Mineralien u. im Boden. Durch Vergleich der 
Intensitaten der K  -Linie des K  u. der K  Linie von Mn im Róntgenogramm der 
mit einer bekannten Menge M n02 gemischten Bodenprobe kann das K  mit einer Ge
nauigkeit von 5°/0 bestimmt werden; das Intensitatsverhaltnis der beiden Linien ist 
1: 4,05. In  gleicher Weise laBt sich K  in Mineralien m it niedrigem Ca- u. Cr-Geh. be- 
stimmen. Bei hohem Ca-Geh. werden zu hohe K-Werte yorgetausclit. Zur K-Best. 
in Mineralien ist Cd ais Vergleichssubstanz geeigneter (L  ̂ -L in ie  des Cd). (Trans. 
Faraday Soc. 26. 509—14. Aug. 1930. Oxford, Christ Church.) L o r e n z .

Theodore Krumm, Redland, Kalifornien, Diingemittd, bestehend aus Ca(NOa).,, 
Blutmehl, Fakalien, Fischmehl, Baumwollsaatmehl, Tabak, K 2SO.,, Knochenmehl, 
Guano, Schwefel, FeSO., u. CuS04. Die Erzeugnisse sind besonders zum Diingen von 
Orangenhainen, Rasenfliichen u. Blumengarten geeignet. (A. P. 1771494 vom 14/3.
1928, ausg. 23/7. 1930.) K u h l in g .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Mischdiinger. Man yermengt 
pulyeriges I<2S04 m it zerbrockeltem handelsiiblichem Superphosphat u. pulverformigem 
NH4NÓ3. Dieser Mischdiinger kann in Sacken gelagert werden, olme daB diese zer- 
fressen werden. (Holi. P. 21615 vom 11/5. 1927, ausg. 15/5. 1930. E. Prior. 19/G. 
1926.) D r e w s .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Gampel, 
Schweiz, Ilerstdlung von streufdhigen Nitrophosphaten durch Entwasserung von wasser- 
haltigen Nitrophosphaten, dad. gek., daB der EntwśisserungsprozeB im SckmelzfluB 
oder bei milderen Bedingungen unter nachfolgender Uberfiihrung des Gutes in den 
SchmelzfluB durchgefuhrt u. die Schmelze zum Erstarren gebracht wird m it der MaB- 
gabe, daB yorzugsweise auf solche Prodd. hingearbeitet wird, bei welchen das darin 
enthaltene Ca(N0 3)„ nur noch etwa 2—3 Moll. Krystallwasser enthiilt. (D. R. P.
502 435 KI. 16 yom'14/7. 1928, ausg. 11/7. 1930. Sehwz. Prior. 14/7. 1927.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst KreyBner
und Helmut Mengdehl, Ludwigshafcn a. Rh.), Hamstoffhaltiger Mischdiinger, gek. 
durch einen Geh. an ureasehaltigem Materiał, das einer Erhitzung unterworfen worden. 
ist. — Durch das Erhitzen wird die harnstoffzersetzende Wrkg. der ureasehaltigen 
Stoffe, — es kommt z. B. entóltes Sojamehl in Frage —, beseitigt. (D. R. P. 
503209 K I. 16 vom 9/8. 1929, ausg. 25/7. 1930.) K u h l in g .

Kurt Gerson, Berlin, Herstellung eines Dungemittels aus Fakalien und Mii U unter 
Verwendung von m it Siebbóden versehenen Klarbassins, dereń Siebboden m it Faser- 
stoffen bedeckt werden, dad. gek., daB zur Bedeckung der Siebbóden der Klarbassins 
durch geeignete Verarbeitung aus dem Miill gewonnenes, yerfilztes, rohbaumwoll- 
artiges Celluloserohmaterial benutzt wird u. das gleiche, aus dem Miill gewonnene Cellu- 
loserohmaterial allein oder gemeinsam m it dem boi der Verarbeitung des Miills auf 
dieses Materiał anfallenden pulyerformigen Feinmidl u. Asche auch zur Trocknung 
des abgesetzten Schlammes benutzt wird. — ZweckmaBig wird nach dem Absetzen 
des Frischschlammes dieser m it einer Schicht yerfilzten Celluloserohmateriajs bedeckt, 
um die aus dem Frischsehlamm entweichenden fliichtigen Stoffe aufzunehmen. (D. R. P.
503 147 K I. 16 v o m  27/5 . 1925, au sg . 2 4 /7 . 1930.) K u h l i n g .

Karl Le Hannę, Krefeld, Trocknung ton fiir landwirtschaftliche oder ahnliche
Zicecke rencertbarem Schlamm, dad. gek., daB der Schlamm unter standiger Bewegung 
oder in diinner Schicht ausgebreitet u. unter kontinuierlichem Durcligang durch eine 
RieseltrocknungSYorr. m it erwarmten Gasen oder uberhitztem Dampf behandelt wird, 
derart, daB man das Trocknungsmittel an yerschiedenen Stellen des Trockenraumes
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durch die diinno Schlammschieht hindurchtrcten laBt u. fur sofortigo Entfernung des 
mit Feuchtigkcit beladenen Trockenmittels Sorgo tragt, wobei eine Erhitzung des 
Schlammes auf Tempp., welche die humusbildenden Bakterien schadigen, zu ver- 
meiden ist. — Vor oder wahrend des Troekens werden zweckmaBig minerał. Diing- 
stoffe zugefiigt. (D. R. P. 502 913 KI. IG vom 31/7. 1926, ausg. 22/7. 1930.) K un.

[russ.] Alexander Trotimowitsch Kirssanow, Theorie von Mitscherlich, ihre Analyse und
praktische Anwendung. 2. Aufl. Leningrad: Verlag „Sselchosgis" 1930. (200 S.)
Rbl. 1.40.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
R. Hoffmann, Das Wdhverfahren zum Gewinnen von Metallen. Das Verf. wird 

bezuglich seines iiuBerlichen Vorganges, seiner Entw. u. dor bis jetzt mit ihm ver- 
arbeiteten Rohstoffe behandelt. Woiter werden besproehen: dio dem Vcrf. zugrundo 
liegenden chem. Vorgange, der Drehrohrofen u. sein Futter, die Vorbereitungsanlago, 
der Austrag der Ruekstande, die Hilfsfeuerung, dio Kondensationsanlage, die Ver- 
arbeitung der Flugstaube, dio fiir das Verf. in Betraeht kommenden Rohstoffe u. wirt- 
schaftlich vorteilhaftesten Verhaltnisse fiir das Verf. u. a. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 74. 
1041—48. 26/7. 1930. Clausthal i. Harz.) W ilk e .

H. Madei, Der giinstigste Trennungsgrad bei Erzaufbereitungsprozessen. Dio Be- 
deutung u. Anwendung der von H a n c o c k  gegebene Formol fiir das Metallausbringen, 
Bereclinung des Mengenausbringens, bei dem der giinstigste Trennungsgrad eintritt, 
wird gozeigt. (Metali u. Erz 27. 285—87. Jun i 1930. Freiberg, Sa.) W i l k e .

N. A. Alejnikow, Flotationsvermdgen von Terpentinolen. Es wurden vergloichende 
Erzflotationsyorss. mit 4 minderwertigen russ., u. 2 amerikan. hochwertigon Terpen
tinolen yorgenommen. Die russ. Prodd. hatten oinen Gesamt-A.-Geh. von 44,58 bis 
56,27%, wahrend die amerikan. Ole 63—65% Terpenalkohole onthielton. Der in den 
russ. Olon enthaltene A. war mit keinem der bekannten Terpenalkohole ident., wahrend 
das amerikan. Terpentinol beinaho 2/3 Terpineol entlialt. Aus den Unterss. T a g g a k t s  
(vgl. C. 1929. II. 2720) folgt, daB nur solcho Flotationsreagenzion oinen ergiebigen 
Schaum liefern, dio eine alkoh. OH-Gruppe enthalton. Flotationsverss. mit Chalco- 
pyrit ergaben tatsiichlieh, daB mit yorwiegend aus KW-stoffen bestehenden Terpentin
olen ein schlechteres Resultat erzielt wird, ais mit alkoholreiehon Olon. Dagegen haben 
sich bei der Chalcopyritflotation mit don russ. u. amerikan. Terpentinolen keinerlei 
Unterschiede gezeigt u. in beidenFallenwurden gleieheAusbeuten erzielt. Dasselbo wurde 
bei der Flotation eino3 Quarz-Kupfer-Erzes beobachtet u. samtliche TerpentinGle 
lieferten oinen ergiebigen u. stabilen Schaum.

Um das Schaumbildungsvermogen der Flotalionsreagenzien zu priifen, geht Vf. von 
folgonden Voraussetzungon aus. In  jeder pnoumat. Flotationsmaschine iibertrifft die 
eintretendo Luftmenge(F) das zur Schaumbldg. benotigte Luftquantum (Fj), somit
V — Vx +  V2 ( 7„ =  LuftiibcrschuB). Damit die Flotation prakt. stattfinden kann, 
muB in der Maschino eine Schaumsaule einer bestinimten Hohe H yon bestimmter 
Stabilitat yorhanden sein. Die fiir die Bldg. der Schaumsaule erforderliche Arbeit, 
die yon der eintretenden Luft geleistet wird, wird abhangen von der Konstruktion 
der Flotationsmaschine u. der Natur des Erzes. Dio Zeit (t) der Existenz dor Schaum
saule wird gleieh sein der Luftmengo V., dio im Schaum eingeschlossen ist X Stabilitat k, 
somit t =  b \ \ .  Die E i n h e i t d o r S c h a u m s t a b i l i t a t i s t  gleich dor Bestandig- 
keit eines Sehaumes, der fiir die Absclieidung einer Einheit Luftvol. eine Zeiteinheit 
erfordert: t/V i =  k — 1. Der reziproko Wert 1/k =  Vi/t stellt die Unbestandigkeit 
des Sehaumes dar. Fiir den Fali des Zweiphasenschaumes: wss. Lsg. des Flotations- 
reagem +  Luft u. fiir eine Flotationsmaschine , aus der kein Schaum austreten kann 
(langer Zylinder mit porigem Boden) ergibt sich folgendes: Beim Einleiten yon Luft 
unter bestimmtem Druck in den mit der Lsg. des Flotationsreagens gefiilltcn Zylinder 
wird eine Schaumsaule entstehen, dereń Hohe einen gewissen W ert erreicht, um bei 
weiteren Lufteinleiten nicht mehr zuzunehmen. Aus t u. H  laBt sich 1jk  berechnen. 
Vf. hat nun das Aufschiiumen in einem Zylinder von 80 cm Hohe u. 2,6 cm Durch- 
messer (poriger Boden) yorgenommen. Aus einer hochgestellten Tubusflasche wurde 
in einen MeBzylinder W. abgelassen, um einen Druck von 1,1 At. zu erzeugen. Hierauf 
wurde durch Óffnen des Hahnes die Luft aus dem MeBzylinder in den ais Ausschaumer
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dienenden Zylinder getrieben; sobald durch die eindringonde Luft ein Schaum be- 
stim m ter Holio H  gebildet war, wurde dor Vorbindungshahn abgesporrt u. die zum 
Zerfall des Scbaumes benotigto Zeit in Sekundcn gemessen. Aus der Differenz der 
Wassersaule im MeBzylimler vor u. nach dem Vers. wurde die verbrauchte Luftmenge V1 
gemessen. Auf diese Woise wurde das Schaumbildung3vermógcn von Phenol, Hydro
chinon, Thymol u. Menthol bestimmt. Die russ. Terpentinole wurden in 26 Frak- 
tionen zerlegt u. diese einzeln untersueht. Die ersten 4 u. dio letzten 2 Fraktionen 
(19,45% des Oles) gaben iiberhaupt keinen Schaum. Die alkoholhaltigen Zwischen- 
fraktionen lieferten wenig voneinander abweichende W erte: 1/k  betrug im Durchschnitt 
8,3—10,5, V 225—230, H  140—160 mm. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 
1 9 3 0 . 826—40.) S c h o n f e l d .

Rudolf Ru er, Die Bedeutung des Zaistandsschmibildes. Bemerkungen zu dem -Aufsatz 
von K . Honda : „ Uber das Doppelschauhild des Systems E ism -K o h lc n s lo jf(Vgl. C. 1 9 2 9 .
II . 2243.) Die Forderung HONDAS gekt aus von einer Auffassung iiber die Entstehung 
des Giaphits, die durch Verss. widerlegt ist. Abgesehen davon ist das von ihm vor- 
geschlagene Schaubild auch m it der Bedeutung des Sehmelzschaubildes ais Gleich- 
gewichtsschaubild nicht in Einklang zu bringen, da es den Graphitgleichgewichten 
nicht Rechnung tragfc. Dies ist nur in  der Weise wieder gut zu machen, wie Vf. zeigt, 
daB man das HONDAsche Schaubild durch Wiedereinzeichnung der Graphitlinien 
oberhalb der entsprechenden Zementitlinien zu dem je tzt gebrauchlichen Doppel- 
schaubild erganzt. (Stahl u. Eisen 5 0 . 1062—67. 24/7. 1930. Aachen.) W il k e .

A. Wagner, Boheisensorten tcrschiedener Herkunft. Unterschiede in iliren Eigen- 
schaften. Das Verh. von einigen 20 Roheisensorten bei wiederholtem Umschmelzen 
wurde untersueht. Dabei tra t eine beachtenswerte Qualitatsverbesserung auf u. die 
physikal. Werte stiegen, allerdings war bei den Verss. eine Uberhitzung nicht restlos 
auszuschlieBen. Die P-haltigen GioBereiroheisen zeiclineten sich durchweg dureh eine 
gróBere Festigkeit aus, ais die Hamatite, u. zwar nimmt diese Festigkeit m it wieder
holtem Umschmelzen unverhaltnismaBig stark  zu. Der P  iibt auch eine hartende 
Wrkg. aus u. gibt dem Fe eine bedeutende VerschleiBfestigkeit. An Hand von einigen 
Bi Idem wird dann gezeigt, wie sich die Gcfuge verschiedener Roheisensorten durch 
wiederlioltes Umschmelzen andern; u. es wird auf dio groBe Bedeutung der Schlacken- 
menge aufmerksam gemacht. Zwischen dem Roheisen u. der Probe nach 4-maligem Um
schmelzen zeigten sich Festigkeitssteigerungen bis zu 100%, oline daB die Zus. sich 
wesentlich anderte. Soweit die Gofiigeverfeinerung fiir die Verbesserung eine eindeutige 
Erklarung nieht gibt, h a t man die Ursache wohl in Gas- u. 0 2-Einschliissen zu suchen. 
Zusammenfassend kann man sagen, daB es wohl moglich ist, unter Beriicksichtigung 
der Grestehungsbedingungen im Hochofen, des Gefiiges (Bruchausseliens) u. der Analyse 
ein Roheisen auf seine weich- bzw. hartmaehenden Eigg. hin zu beurteilen, docli erfordert 
eine derartige Wertung sehr viel Erfahrung u. hat keine allgemeingiiltige Bedeutung. 
( GieBerei-Ztg. 2 7 . 403—12. 1/8. 1930. Volklingen.) W i l k e .

Th. Geilenkirchen, Das Schmdzofenpróblem in der Eisengieperei. Es wird gezeigt, 
daB das Ofenproblem, ein GuBeisen jeder gewiinschten Zus. u. m it beliebigen chem.- 
physikal. u. meehan. Eigg. zu wirtschaftiichen Bedingungen zu schmelzen, wobei eine 
Uberhitzung bis zu einer moglichst hohen Temp. notwendig ist, techn. gel. ist. Wirt- 
schaftlicli wird der Wettbewerb zwischen den einzelnen Ofenbauarten fiir manche 
Sondergebiete noch ausgefochten werden miissen. (GieBerei 1 7 . 697—705. 18/7. 
1930.) W il k e .

N. L. Turner, Das Oupeisenschmelzen fiir Ofenplątten im  elektrischen Ofen. Durch 
don Zwang, eine erhóhte Produktion ohne VergrdBerung des Flaehenraumes der An- 
lage durchzufiihren, war die B e a c h  F o u n d r y  L t d .  genotigt, einen elektr. Ofen 
aufzustellen. Die durch diese Yeranderung erhaltenen Resultate u. die Arbeitserleichte- 
rungen bilden den Gegenstand dieses Artikels. Das gewonnene Prod. enthalt 3,25 bis
з,35%  C, 2,75—2,85% Si, 0,60—0,70% P, 0,45—0,60% Mn u. weniger ais 0,09% S. 
(Foundry 58. Nr. 5. 88—89. 1/8. 1930. Ottawa [Ont.], Beach Foundry Ltd.) W il k e .

R. Mitsche, Beitrag zur GuPeisenpriifung. Fur einige GuBeisensorten wird nach- 
gewiesen, daB man fiir die Biegeprobe s ta tt einer Lange L  == 20 d m it L  — 10 d eben- 
falls brauclibare Ergebnisse erhalt. Von der Beurteilung der Durchbiegungswerte /  
muB yorlaufig abgesehen werden, weil das Verhaltnis der Durchbiegung bei L  =  20 d
и. L  — 10 d schwankende Werte zeigt. Verschiedeno GuBeisensorten sind ganz ver- 
sehieden gegen Yeranderung der Abkiihlungsgesehwindigkeit empfindlich, welche Eig. 
ais Wdńdslarktnempfindlichkeil bezeichnet werden k^nn. Zu ihrer Best. wird folgender
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Weg Torgcschlagen: Von jedem GuBstiick -werden mindestens 2 Probestabe, dereń 
Durchmesser der groBten u. goringstcn Wandstarke angepaBt sind, angegossen, wobei 
man zweckmaBig L  =  10 d nimmt. AnschlieBend wird der Biegevers. unternommen. 
(GieBerei 17. 774—75. 8/ 8. 1930. Leoben, Montan. Hochscliule.) W i l k e .

Ed. Maurer und G. Riedrich, Uber die sogenannte Heterogenitdt des Martensits. 
Sowohl bei den iibereutektoiden ais auch bei den untereutektoiden Stahlen besteht 
die Auffassung der gleichmaBigen Yerteilung des C im Hartungsgefiige zu Recht, 
solange Ferrit nicht auftritt. Die W lIITELEYsche Yermutung einer Zementitwanderung 
nach den Randem der ehemaligen Martcnsitnadeln wahrend des Anlassens konnte 
einwandfrei nachgewiesen werden. Der gleiche Yorgang wurde auch beim Anlassen 
von Troostitflecken beobachtet. Die im Hartungsgefiige untereutektoider Stahle 
auftretenden dunklen Nadeln u. eckigen Flecken erweisen sich ais angelassener Martensit. 
Das Hartungsgefiige der Stahle yon etwa 0,3% C abwarts enthalt nur noch an- 
gelassenen Martensit, weshalb auf den Ausdehnungs-AnlaBkuryen dieser Stahle auch 
keino merkliche Vol.-Verminderung bei 100° gefunden wurde. Selb3t  bei einem Stahl 
mit 0,05% C wurde in dem zackigen Ab3chreckgefuge durch Dunkelung m it Natrium- 
p ikrat bsim Abschrecken ausgeschiedener Zementit nachgewiesen. Durch die yor- 
stehend festgestellte gleichmaBige Verteilung des C in abgeschreckten Stahlen wird 
die MAURERsche Hartungstheorie auch unmittelbar bewiesen. (Areh. Eisenhiitten- 
wesen 4. 95—98. Aug. 1930. Freiberg i. Sa., Birgakademie.) W i l k e .

Georges d’Huart, Gase und Einschlusse im Stahl. Vf. bespricht zunachst dio 
Aufnahmefahigkeit des Eisens fiir H u. N, u. geht naher auf die Nitrierung ein. Ferner 
werden der O-Geh. des Stahles u. yerschiedene Einschlusse besprochen. Yf. hat die 
Br-Methode, das Extraktions- u. das H-Reduktionsyerf. gepriift, u. entscheidet sich 
fiir die letztere Bestimmungsart. (Science et Ind. 14. 248—54. 259. April 1930.) L ueb .

J. M. Robertson, Der Einflufi der AbkUhlungsgeschmndigkeit auf Stahl. Kurzer 
Bericht iiber eine Arbeit zur Unters. des Einflusses der Abkiihlungsgeschwindigkeit 
beim Abschrecken von Stahl auf das Gefiige. Yers. einer Erklarung uber die Ent- 
stehungen der einzelnen Gefugearten beim Abschrecken sowie beim Anlassen. (Chem. 
Age 23. Nr. 575. Monthly Metallurg. Seet. 1—2. 5/7. 1930.) E d e x s .

Franz Leitner, Die praktische Bedeutung des Einflusses rerschiedener Abkiihlungs- 
bedingungen auf das Guflgefiige des Stahlblockes. Zur Beurteilung des Primargefiiges 
im GuBblock findet die Krystallatzung am yorteilhaftesten Anw'endung, denn be- 
sonders kleine Blockłu&schnitte fuhren aus mannigfachen Griinden leicht zu irr- 
tumlichen Folgerungen. An yerschieden bemessenen Kokillen wird der EinfluB der 
Kokillenwandstarke, besonders auf die transkrystalline Randzono, gezeigt. Uber 
ein bestimmte3 MaB an  Wandstarke treten bei den untersuchten KokillengroBen prakt. 
keine Unterschiede auf, was auch bei starkster Wasserkiihlung festgestellt wurde. 
E i wurde dann die Erstarrungsgeschwindigkeit nach bestimmten Zeitraumen durch 
Feststellung der erstarrten Zone ermittelt u. die Ergebnisse in Einklang mit denen 
bei der Primaratzung von Cr-Ni-Stahlen gebracht. Der schwachen Kokillenwand 
wird der Yorzug gegeben. Durch zusatzliche Einrichtungen, die eine langsame Ab- 
kiihlung des erstarrten Blockes bewirken, werden noch bedeutende Yorteile im Gesamt- 
aufbau des GuBblockes erreicht. (Stahl u. Eisen 50. 1081—86. 31/7. 1930. Kapfen- 
berg.) ^  i l k e .

Charles Mc Knight, Schmiedestiicke aus Nickellegierungsstahl. Der C. 1930. II. 
124 im Auszug wiedergegebene Vortrag mit dem Meinungsaustausch. (Trans. Amer. 
Soc. Steel Treating 18. 129—46. Aug. 1930. New'York City, International Nickel 
Co., Inc.) W i l k e .

Joseph R. Miller, Desozydation bei der StaMgewinnung. Desoxydationsmittel 
haben in erster Linie die Aufgabe, das Stahlbad yon FeO zu befieien. Man kann, aller- 
dings nur unter Schwierigkeiten, die Charge so fuhren, daB der Geh. an FeO sehr gering 
ist.° Anderenfałls iniissen groBe Mengcn des Desosydationsmit tels zugegeben werden, 
nm genugende Desoxydation zu erreichen, wobei aber die Gefahr besteht, daB die reich- 
liehen neugebildeten Oxyde die mechan. Eigg. des Stahles Yerschlechtern. Yf. emp- 
fiehlt, durch leichtes Kochen der Charge den Hauptanteil an O zu entfernen u. so viel 
Desoxydationsmittel zuzuschlagen, daB die Bldg. von Gasblasen yermieden wird. 
(Iron Age 125. 1223—24. 24/4. 1930.) L u e b .

W. J. Reagan, Praktische Beobachtungen bei der Herstellung von basischem, 
hochgekohlten, ruhigen Siemens-Martin-Stahl. W ird bas. Siemens-Martin-Schmiede- 
stahl mit der niitigen Sorgfalt u. der riehtigen Auswahl der Rohmaterialien her-
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gostellt, so ist er dem sauren Stahl gleichwertig. E in soleher bas. Stahl, der — wio in 
der Arboit besclirieben — durch BodenguC in bestimmto Ingots vergosscn wird, zeigt 
minimale Seigerung, eine ausgezoichneteBlockoberflaehe, einMinimum anLunkor u. eine 
holie Materialausbeute. Letztere ist 90% u - bossor u. die Siemens-Martin-Defekto sollen 
nicht 2,50% ubcrschrciten. Der behandelte Stahl enthielt 0,50—0,85°/0 C, 0,04% 
maximal P u. S, 0,15—0,35% Si u. 0,50—0,75% Mn. Bei der Besprechung der Aus- 
wahl der Rohmaterialicn wird fiir das bas. Roheisen ein Geh. von 1—1,30% Si, min- 
destens 2%, unter 0,20°/o P  u. unter 0,05% S vorgeschlagen. Der angewandte Kalk- 
stein soli entlialten: 0,40% Si02, 0,60% Fe20 3 +  A120 3 u. 0,20% MgC03. Es wird 
dann eine besonderc Form m it Fe-ZufluB ais wesentlieh zur Erreichung guter Ergebnisse 
empfohlen. Unterss. haben ergeben, daB 3,29% der Giisse wegen Spriinge ausscheiden 
muBten, wenn man dio Form nicht weiter behandelte, wurde aber eine Teerwaschung 
in Anwendung gebraeht, so ging der AussehuBprozentsatz auf 1,13% zuriiek. Augen- 
blieklich wird eine Graphitmischung benutzt, die auf das Innere der Blockform auf- 
gespritzt wird. Bei der Besprechung der Ofenpraxis wird das Spiegeleisen ais bestes 
Dosoxydationsmittel bezeichnet. (Techn. Publ. Amor. Inst. Mining metallurg. Engi- 
neers 1930. Nr. 347. 15 Seiten. Oakmont [Pa.], Edgewater Steel Co.) W i l k e .

Siegfried Schleicher, Untersuchung iiber die Badzusammensetzung. von Siemens- 
Martin-Schmelzungen in  verschiedmen Badluihen. Die Unters. umfaBt folgende Einzel- 
heiten: Verlauf einer Sehmelzung von der Zeit unm ittelbar nach dem Loskochen bis 
in die Pfanne, die Erzfrischwrkg. in ilirem EinfluB auf das Bad in yerschiedenen Tiefen, 
auf die Schlacko u. die Gasschicht, die Entschwefelung durch FluBspat, die Vorgango 
boi der Desoxydation m it Ferromangan, die Wrkg. von Zusiitzen in  die Pfanne u. 
UngleichmaBigkeiton in der Zus. der fliissigen Sohlacke. Dureh Eintauchen von Stahl- 
stangen, dio m it Pb-Blech umhiillt waren, in das Bad wurden Proben aus jeder beliebigen 
Stello der Badtiefe erhalten. Festgestellt konnte werden, daB z. T. neimenswerto 
Gehaltsunterschiede bestehen, dio bei P  u. S die groBten Spriinge aufweison, wiihrend 
Cu vollkommen gleichmaBig gelost ist. Die chem. Yorgiinge zwischen Schlacko u. Bad 
wirken sieh sehr schnell von der Badoberflacho bis auf die Herdsohle aus. Auch die 
Schlacken zeigen Gehaltsunterschiede, die nach dem Fe-Mn-Zusatz sehr groB werden. 
Dabei zeigen die Magnesiagehalte ganz besonders starkę Schwankungen. (Stahl u. 
Eisen 50. 1049—61. 24/7. 1930. Geisweid u. StahlwerksausschuB des Vereins deutscher 
Eisenhuttenleute.) W i l k e .

P. L. Goodale, Das Eindringen des Siahlgusses in den Sand. Das gliihende Metali 
auf der Oberflaehe des Gusses oxydiert sieh durch die Beriihrung m it der Luft, die 
gebildete Oxydschicht ist bei der GieBtemp. fl. u. dringt zwischen die einzelnen Sand- 
korner des Kerns ein, wobei etwas Eisensilicat sieh bildet. Bei trockenen Sandkernon 
wird ein Teil des Oxyds zu Fe reduziert, wodurch eine magnet. M. ontsteht. (Foundry 
58. Nr. 5. 93—94. 1/8.1930. Granite City [111.], General Steel Castings Co.) W i l k e .

Andre Michel und Pierre Benazet, Einflu/3 von Tilan auf die Umwandlungs- 
•punfoe von Stćihlen. (Rev. Metallurgie 27. 326—33. Juni 1930. — C. 1930. II. 
1123.) E d e n s .

Albert Rys, Legierter Stahlformgu/3 in  Theorie und Praxis. (Krupp. Monatsh. 11. 
47— 74. April 1930. — C. 1930. I . 3231.) L u e b .

—■, t)ber perlitische Manganstahle. Kurzer zusammenfassender Bericlit iiber Zus. 
u. mechan. Eigg. verschiedener perlit. Mn-St-ahle m it Gehh. zwischen 0,90 u. 1,90% 
Mn bei verschiedenen Warmebehandlungen. (Metallborse 20. 1489—90. 5/7.
1930.) E d e n s .

Ernst Pohl, Hans Scholz und Hubert Juretzek, Ergebnisse von Dauerbelastungs- 
versuchen mit rerschiedenen Baustdhlen bei ho hen Temperaturen. Eine verbesserte 
Versuchseinrichtung sowie die Vcrsuchsdurchfuhrung wird beschrieben. Die bei den 
Tempp. von 300—500° durchgefuhrte Unters. der Dauerstandfestigkeit je eines C- 
(0,10% C, 0,49% Mn, 0,030% P u. 0,042% S), Ni- (0,28% C, 0,30% Si, 0,64% Mn, 
0,034% P, 0,043% S, 0,075% Cu, 2%  Ni u. 0,14% Cr) u. Mo-Stahles (0,155% C, 
0,50% Mn, 0,014% P, 0,020% S u. 0,34% Mo) weist auf ein besonders giinstiges 
Verh. des letzteren Werkstoffes hin. E in Vergleieh der vorstehenden Ergebnisse mit 
denen von A. POMP u. A. DAHMEN (C. 1927. II. 494) laBt im wesentlichen bei den 
fiir stat. Dauerbeanspruchung des Stahles geltenden Delinungs-Zeit-Schaulinien t)ber- 
einstimmung ihres Yerlaufes erkennen. (Arch. Eisenhuttenwesen 4. 105—10. Aug. 
1930. Borsigwcrk [O. Si], Borsigwerk A. G.) W lLK E.
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Andre Demay, Einige Bemerkungen zur Metallogenie der Kupferlagerstattcn von 
Katango, und dem nordlicheji Rhodesien. Auf Grund altcrer Arbcitcn u. oinor Bosichtigung 
im Jahre 1929 werden niihere Angaben uber die Vorkommon gemaćht. (Rev. uni- 
verselle Mines, Metallurgie, Travaux pnblics etc. [8] 4 . 38—46. 15/7. 1930. Sainte- 
Etienne, Ecole Nationale superieure des Mines.) W lLKE.

— , Das Murdoch-Kupfcrlavgeverfahren. Das Verf. beruht auf den beiden 
Gleichungen:

2 CuO +  CaCl2 +  S02 =  CaSO., +  2 CuCl u. 2 CuCl +  CaO =  Cu20  +  CaCI2.
Das Erz wird auf 1U— lU Eeinheit zerkleinert, faUs es sulfid’. ist, gerostet 

u. dann eine FI. angewandt, die fast die dem Cu-Geh. aquivalenton Mengen CaCi2 
u. S02 enthalt. Eine kleine Menge gowohnliches Salz kann zur Unterstiitzung der Rk. 
auch anwesend soin. Meistens wird man bei einer Lsg. von 1%  Cu, l °/0 CaCl2 u. 5 %  Salz 
anwenden. Dio Cu-haltige Lsg. wird dureh Dekantierung abgehobcn u. mit Kalk- 
mileh gefallt. Die ubrigbleibende FI. wird wieder verwendet. Dor Wert des Verf. 
liegt in  der Verwendung von CaO, das in bestimmten austral. Gegenden das billigste 
Fallungsmittel darstellt. (Chem. Engin. Mining Rev. 2 2 . 329. 5 /6 . 1930.) W lLKE.

W. A. Wanjukow, Verminderung des Kupfergehalts in den Schlacken beim Pyrit- 
schmelzen im Kalata-Kombinat. Die Cu-Verluste dureh Obergang des Metalles in dio 
Schlacken betragen in den zum Kalata-Kombinat gehorenden Werken 9—10%. Dio 
Verss. zur Verminderung der Cu-Verlusto bewegten sich in folgender Richtung: EinfluB 
von Zusatzen auf die Lóslichkeit des Cu in den Schlacken, insbesondere der EinfluB 
von A120 3 u. CaO; EinfluB des Zn auf den Obergang von Cu in die Schlacken. E r
gebnisse: Zusatz von S i0 2 hat eine Erniedrigung des Cu-Geh. der Schlacken zur Folgę; 
jedoch kann die Schlacke der Pyritschmelze nur eine beschrankte Menge Si02 auf- 
nehmon, da bei hohem Si02-Geh. ein Oberhitzen der Schlacke erforderlich ware, um 
sie im schmelzfl. Zustande zu erhalten, was beim PyritprozeB nicht zulassig ist. In  
Ggw. von Zn  steigt der Cu-Geh. der Schlacke. CaO erhoht ebenfalls den Cu-Geh. 
der Schlacken usw. in  noch hóherem MaBe ais bei Fe-Schlacken, was auf Bldg. von 
Ca-Ferriten beim Pyritschmelzen zuriickzufiihren ist. Bei der Halbpyritschmelze 
begunstigt dagegen CaO die Verminderung des Cu-Geh. der Schlacken. Am meiston 
wird der Cu-Geh. der Schlacken dureh Zusatz von Al20 3 herabgesetzt. Die A120 3- 
haltige Schlacke ist sogar schmelzflussiger, ais die Fe-Pyritschlacken. A120 3 setzt 
gleichzeitig die Lóslichkeit des Cu in der Schlacke herab u. ebenso die Menge der mechan. 
Steineinschliisse u. auch der Ferritgeh. der Schlacken wird deutlich vermindert. 
(Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 1 9 3 0 . 811—25.) S c h o n f e l d .

James B. Friauf, Die Reinigung des Mangans durcli Destillation. 2 ófen wurden 
zur Mn-Reinigung konstruiert. Das rohe Mn wird dureh Hochfreąuenzinduktion in 
einer evakuierten Silica-Rohre geschmolzen u. der Mn-Dampf an der relativen kalten 
Wandung eines Tiegels kondensiert, der umgekehrt iiber dem geschmolzcnen Mn auf- 
gestellt ist. In  einigen Stdn. hat sich eine mehrere mm starkę Schicht von dest. 
Mn gebildet. Das Prod. enthalt rund 0,004% C, 0,002% Si, kein Fe u. nur Spuren Al. 
Will man Fe-Mn-Legierungen aus dem dest. Mn herstellen, so schmilzt man am besten 
in einer Ar-Atmosphare um. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 8 . 213—19. Aug. 
1930. Pittsburgh, Carnegie Institute of Technology.) W lLKE.

L. M. Alexejew und S. N. Subarew, Anreicherung der Erze der Lengruppe und 
non Schaumjan der Sangesurlagerstalte. Das Quarz-Cu-Erz der Lengruppe enthalt
2,34__2,98% Cu u. bis 12 g/t Ag. Es besteht aus Chalcopyrit, Pyrit, Galenit, Chlorit,
Calcit usw. Dureh Flotation laBt sich das Erz zu einem Cu-Konzentrat mit 20—23% 
Cu u. 90—95% Extraktion anreichern. — Das Schaumjaner Erz enthalt 3,26% Cu, 
7,99% Zn, 0,79% Pb, 6,86%  Fe, 5,24% A120 3, 58,11% S iO ,, 4 g/t Au u. 130 g/t Ag. 
Es besteht aus Chalcopyrit, Zinkblende, Bleiglanz, P yrit (neben Quarz). Dureh diffe- 
renzierte Flotation laBt sich das Erz in ein Cu- u. Zn-Konzentrat teilen; die Edelmetalie 
u. Pb gehen in das Cu-Konzentrat uber. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 
1 9 3 0 . 873—902.) S c h o n f e l d .

J. C. Coldham, Die Erzkonzentration bei der North Mount Farrell Mine im  v:est- 
lichen Tasmanien. Das gewonnene Pb-Ag-Erz enthalt etwa 10—12% Pb, 8—10% Zn, 
10% Pyrit u. 14% Ag. Das Vork. u. die Aufarbeitung in der dortigen Fabrik werden 
kurz skizziert. (Chem. Engin. Mining Rev. 2 2 . 320—22. 5/6.1930. Melbourne.) W i l k e .

H. Reich, Erfahrungen mil geophysikalischen Methoden in Sudafrika. Die Erfolge
u. MiBerfolge dieser Methoden, besonders in den Kupferdistrikten, werden behandelt 
Vf. zeigt, daB man dureh Unterss. an Proben u. sehr einfachen Mes3ungen an den natur-
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liclien Gesteinsvork. meist in der Lago sein wird, schon vor Aufweridung erheblichor 
Mittel dio Aussiehten der geophysikal. Methodo zu beurteilen. (Metali u. Erz 2 7 . 287 
bis 291. Juni 1930. Berlin.) W ilk e .

W. Gr. Ciarkę und B. H. Moore, Die Bekandlung des minderwertigen sulfidischen 
Erzes dc,r Lalce Viewand Star Mine. Das feingemahlene Erz enthalt jo Kurztonne
7,6 dwt Au u. 2,6% S. Wio dio Verss. zeigen, ist dieses Erz teilweise fiir dio Flotation 
geeignet, dabei muB das freio Au vor der Flotation entfernt werden. Eine Flotation 
im frischen W. ist in diesem Fallc ebenso erfolgreich wie mit Salzwasser. Das wenig 
gerostete Konzentrat ergibt m it oder oline vorangegangenes Waschen des gerósteten 
Prod. eine hohe Ausbcute bei der Cyanidbehandlung. Das Waschen verringort 
allerdings den Cyanid- u. Kalkverbraucli bei der Cyanidbehandlung u. ist deshalb 
empfehlenswert. (Chem. Engin. Mining Rev. 22. 324—26. 5/6.1930. Kalgoorlie, School 
of Mines of Western Australia.) W il k e .

— , Die Reichsplatinraffinerien bei Acton der International Nickel Co. sind dic 
groplen der Weli. Das C 1 y d a c h-Konzentrat enthalt einen relativ hohen Anteil an 
Ag u. P b ; das Pb wird abgetrioben u. die yerbleibende Ag-Edelmetallegierung mit 
H 2SO.i Behandelt. Dio darauffolgendo Zumischung von Konigswasser zu dem Riick- 
stand ergibt die Hauptlsg. des Pd, P t  u. Au. Das P t wird ais Platinchlorid gefallt u. 
ais Schwamm gewonnen. Aus Palladoamminchlorid gewinnt man ahnlich den Pd- 
Schwamm. Ag u. Au werden durch Elektrolyse gereinigt. Alle Riickstando werden 
zur Konzentrierung von Rh, Ru u. Ir, dio in urspriinglicher Konz. nur zu 0,4% an- 
wesend waren, geschmolzen. (Canadian Mining Journ. 5 1 . 738—40. 1/8. 1930.) W il.

R. H. Atkinson, Untersuchung iiber die elektrolytische Abscheidung der Platin- 
metalle mit geschmolzenen Chloriden ais Elektrolyten. Unter Verwendung eines ternaren 
Elektrolyten, bestehend aus 39,2% LiCl, 24,3% NaCl u. 36,5% KC1 (Gew.-%), bei 
Tempp. von 400—500° lassen sieli die Doppelchloride der Pt-Metalle elektrolysieron, 
ais GefaB dient ein Quarztiegel, da Graphittiegel zu stark angegriffen werden. Durch 
den Luft-Oj wird nur der Ru-Elektrolyt angegriffen; im Falle des P t ist die Elektrolyse 
sogar kurze Zeit bei 700° moglich. AuCer Ru konnen auch die unreinen Metalle elektro- 
lyt. gereinigt werden. Bei Rh u. Pd sind die anod. u. kathod. Stromausbeuten rund 
100%> Rh ist dreiwertig, Pd zweiwertig im Elektrolyten; dio Stromausbeute ist anomal 
bei P t, da dieses wahrend der Elektrolyse vom vierwcrtigen zum zweiwertigen Zustand 
iibergeht (K2PtCl6 +  P t +  2 KC1 =  2 K 2PtCl,,); I r  ist bei 500° wahrscheinlich drei
wertig. — Der elektrolyt. Reinigung von Pt-Mineralien muB ein Umschmelzen zur Ent- 
fernung des Fe yorangehen; das so gewonnene P t ist durch etwa 0,04%.m it den anderen 
Pt-Metallen verunreinigt. Rh ist wegen der geringen Trennung von Pd, Pd wegen P t 
nicht zu reinigen. — Pd ist bei 500° positiv gegen P t, iiber dio anderen Metalle ist nichts 
Sichercs auszusagen. (Trans. Faraday Soc. 2 6 . 490—96. Aug. 1930. Acton, London, 
Mond Nickel Co.) L o r e n z .

Edmund Richard Thews, Speziallegierungen. Ais Fortsetzung (C. 1929. I I . 
1741) werden besprochen Alboid, Alcladlegierungen, Alcumit, Aldal, Aldrey, Alfenido, 
Alferium, Alger. Metali, Alians Bronze Nr. 2, Alians Rotes Motali, Allens Metali, 
Almelec, Alneon, Alpaka, Alpax, Aludur, Alugir, Alumao, Aluman, Aluminac, Alu- 
minit-GuBlegierung, Aluminium-Gold, Aluminium „G uhr“, Aluminium „Wegner", 
Aluminium „W illmotts“, Aluni, Alusil, Alzenmetall, Alzinmetall, Akrit, Amasmetall, 
Ambracmetall, Amerikan. Legierung, Amerikan. Ag, Ampcobronze, Anacondabronze, 
Aphtit, Argasoid, Argent-Allemand, Argent-Neuf, Argent-Franęais, Argent Auolz, 
Argental, Argentalmessing, Argontan, Argentalium, Argentanlote, Argentin, Argilit, 
Argirolith, Argozoil, Arguroid, Arguzoid, Argyrolith, Arkometall, Ashberrymetall, 
Auels Aluminiumlot, Augsburgmetall u. Bahnmetall. (GieCerei-Ztg. 27. 14—18. 221 
bis 224. 328—30. 388-91 . 15/7. 1930.) W i l k e .

K. L. MeiBner, EinfluP wiederholtcn Ausgliihens und Abschreckens auf die Ver- 
cdelungsfahigkeit von Duralumin. An der Legierung 681B wurde festgestellt, da/3 bei 
mehrfach wiederholter — bis zu iiber 20 mai — Veredlungsbehandlung, bestehend 
im Ausgluhen bei Tempp. von etwa 500°, Abschreeken in W. u. mehrtagigem Lagern 
bei Zimmertemp. stets die gleichen Werte fiir Brinellharte, Streckgrenze, Zugfestig- 
keit, Dehnung, Tiefimg u. Biegefahigkeit erhalten werden, von gewissen unrermeid- 
lichen Schwankungen abgesehen. (Ygl. auch C. 1 9 3 0 . II. 1763.) (Metall-Wirtschaft 
9 . 661—62. 8/9. 1930. Diiren.) W i l k e .

W. von Eichom, U ber die Erfindung und die Eigenschaften von Silumin. Es wird 
eine kurze Ubersicht gegeben iiber die Erfindung des Silumins sowie iiber seine Eigg.,
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forner iiber Verbesserungen dersclbcn u. iiber Anwondungsmoglichkeiten. (Cheui. 
Age 23. Nr. 575. 3—4. Monthly Metallurg. Soeb. 5/7. 1930.) E den s .

C. W. Drury, Die Ilerslellung und Anwendungen des Stellits. Dio Herst., die 
Priifung (Rockwell-, Bruch-, mkr., Drehbank-, Fliissigkeits- u. Abnutzungsprobe), die 
physikal. u. chem. Eigg., die Handelsmarken u. Analysen, sowio die Anwendungen in 
den verschiedensten Industrien werden besprochen. (Canadian Mining metallurg. Buli. 
1930 . 930—47. Juli. Toronto [Ont.], Deloro Research Laboratories.) W il k e .

F ran k  C. Spencer, Die Wolframmrbid-Schneidmaterialien. Dio Arboit stellt das 
Ergebnis einer Rundfrage dar. Dieso Schneidmaterialicn sind seit etwa l 1/ ,  Jahren 
im Handel, aber ihie Verwcndung bei der Fabrikation scheint bis Jetzt sehr begrenzt 
zu sein. Eine groCo Anzalil von Unterlagen beweist, daB dio Wolframcarbidworkzeugo 
mit groBer Wirtschaftlichkeit an Stello von nach alteren Methoden arbeitenden 
Maschinen angewandb werden kónnon. Im  tibrigen muB auf die Zusammenstellung 
der einzelnen Antworten hingcwiesen werden. (Mechan. Engineering 52. 777—80. 
Aug. 1930. Keamy [N. J.], Western Electric Co.). W il k e .

W. M. Corse, Lagennetalle und Lager. Eine kurze geschichtlicho Ubcrsicht wird 
gegeben, mit einer anschlieBenden Besprechung dor Erfordernisse eines guten Lager- 
metalles u. einer Beschreibung der Eigg. der WeiBmetalle, Bronzen u. Graphitlager- 
metaJle. Dio Nutzliehkeit der am haufigsten angewandton Priifungen der Lagermetallo 
wird erórtert u. eine Obersicht iiber die neuesten Arbeiten des Bureau of Standards 
iiber Lagerbronzen gegeben. Vf. behandelt dann die verschiedenen Faktoren, dio man 
beim Entwurf der Lager beriicksichtigen muB u. dio Ursaeho der Fehlererscheinungen. 
Zum SchluB folgt dann eine nichtmathemat. Zusammenstellung der Schmiertheorie 
fiir dicke u. diinno Schmierfilmo u. eine Erorterung der Wrkgg. der verschiedencn 
physikal. u. chem. Eigg. des Schmiermittels. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18- 
179—203. Aug. 1930. Washington [D. C.].) W il k e .

— , Das Verhindern der Fehlerhajtigkeit von Bronzen und Itotgufl. Im allgemeinen 
wird Porositat oder Fehlerhaftigkeit in Bronzen u. RotguB, wie sie an einigen Stellen 
auftreten, oxydiertem Metali zugesclirieben. Sorgfiiltige Unterss. liabcn jedoeh er- 
geben, daB in neutralen u. reduzierenden Ofenatmospharen auch eine Netzwerkstruktur 
entsteht, die den Namen „beginnender Schwund“ erhalten hat. Das Aussehen der 
Bruehflache der fehlerhaften Metalle u. dio Verbrennungsvorgango beim Schmelzen 
werden naher beschrieben. (Foundry 5 8 . Nr. 5. 84—87. 109. 1/8. 1930.) W i l k e .

— , Methoden der Messingfarberei. Es wird das Gelbbrennen, das Mattbeizon, 
das Hervorrufcn einer kornigen Oberflache, so daB dio folgende Vergoldung oder Ver- 
silberung ebenfalls kornig erscheint, u. das Griin-, Braun-, Rosa-, Gelb-, Rot-, Blau- 
farben u. die Herst. prachtiger, marmorartiger Zeichnungen u. h.. gezeigt. (Metali
1930. 130—32. 10/8. 1930.) W il k e .

W. Schischokin, Die Hartę und der Fliefldruck der Metalle bei verschiedenen 
Temperaturen. (Vgl. C. 1930. II. 1274.) DerVf. bestimmt die Hartę u. den FlieBdruck 
der leicht schmelzbaren Metallo Bi, Tl, Sn, Pb, Cd u. Zn. E r findet: Die Abhangigkeit 
zwischen der BRiNELLSchen Hartę H, wie auch der FlieBdruckgroBe F  der leicht fl. 
Metalle u. der Temp. t kann durch eine Exponentialfunktion von der Form: H  =  e~a <■ 
ausgedruckt werden. Die Unters. der Hartę boi verschiedenen Tempp. erweist sich 
ais ein sehr empfindliches Verf. zur Best. von Modifikationsanderungen der Metalle. 
Die Temp.-Koeffizienten der Harto u. des FlieBdruekes der reinen Metalle sind niedrigor 
ais die entsprechenden Temp.-Koeffizienten der unreinen Motalle. Der Temp.-Kooffi- 
zienten der BRINELL-Harte u. der des FlieBdruekes sind einander sehr ahnlich. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 189. 263— 82. 22/4 . 1930. Leningrad, Polytochn. Inst. 
Labor. f. allg. Chemie.) F a b e r .

Alfred Reis, Die industrielle Anwendung der Róntgeninterferejizmethoden. Zusammen- 
fassende Darst. der verfeinerten Pulvermethode u. die industrielle Anwendung der- 
selben in der Metallforschung. (Metall-Wirtschaft 9. 468—70. 30/5. 1930. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. physikal. u. Elektrochemie.) K l e v e r .

Frederick Sillers, jr., Ein Instrument fiir Emtgenspektrographie utul Radiographie 
bei hohen Spannungen. Es werden Spannungen in der Nahe von 200 kV angowandt.
4 Spektrogramme konnen so von grobkomigem Materiał wie Si-haltigen elektr. Stahl, 
in weniger ais 1 Stde. erhalten weiden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 220—34. 
Aug. 1930. Follansbee [W. Va.], Follansbee Brothers Co.) W il k e .

Charles Pack, Der Einflu/3 der Giepprazis auf die physikalischen Eigenschaften 
des Sprilzgusses. Die yorherrschende Ansicht ist die, daB die physikal. Eigg. des
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Spritzgusses nur von der Zus. der Legierung abhangig sind. In  der vorliegenden Arbeit 
zeigt nun Vf., daB noch viele Faktoren im GieBprozeB mitbestimmend sind. Diese 
entscheidenden Faktoren, die eingehend besprochen werden, sind im ganzen 4: die 
Zus. der Legierung, die Abkiihlgeschwindigkeit (GieBtemp., Temp. der Form u. Wand- 
starke), die GieBmaschine (Druok, EinguBkanal u. Arbeitsschnelligkeit) u. die Form 
(EinguBkanal, Steigcr, Nuten, Kementfernung usw.) (Teehn. Publ. Amer. Inst. Mining 
metallurg. Engineers 1 9 3 0 . Nr. 346. 13 Seiten. New York [N. Y.].) W il k e .

Bernhard Osann, Die Hauptabmessungen von GiePereischachtófen (Kupolófen). 
Yersohiedone Verff. zur Festlegung der Hauptabmessungen -werden entwickelt u. krit. 
bewertet. (GieBerei 1 7 . 293—97. 28/3. 1930.) W i l k e .

— , Das Giepen in  langlebigen Formen. Das besehriebene Vorf., das die H o l l e Y- 
Maschine u. gcwohnliche guBeiseme Formen venvendet, wird beschrieben. Da diese 
Formen im Laufe der Arbeit stark angegriffen werden, so wird in diesem Verf. ein 
Sehutziiberzug auf die Formen aufgetragen. Dieses Oberzugsmittel besteht aus einer 
lauwarmen Lsg. yon 6 oz C-gradigen Natriumsilicat u. 12 oz cngl. Pfeifenton in einer 
Gallone. Auf die vorher auf 205° erwarmten Formen wird dieses Prod. aufgestrichen. 
Es erstarrt sofoit u. hinterlaBt eine feuerfeste Schicht, die weder abblattert, noch 
sich abreibt. Taglich nur einmal ist eine Auftragung des Mittels notwendig. Der t)ber- 
zug hat durchschnittlich die Starkę von 1/61 Zoll. Es folgt dann eine Beschreibung des 
Verf. Die neuesten Fortschritte auf diesem Gebiete bestehen darin, daB es gelungen 
ist, Heizkórper fiir hausliche Zwecke u. guBeiseme Bodenrohrcn zu gieBen. (Mechan. 
Engineering 52. 775— 76. Aug. 1930.) W il k e .

D. W. Stepanow und P. P. Beljajew, Galranische Verbleiung. Fiir die elektrolyt. 
Verbleiung sind ZfZJi^-Bader die gecignetsten. Im  Vergleich zum Perchloratbad orhalt 
man im HBF.,-Bad fester haftende Pb-tlberziige unm ittelbar auf Eisen u. Stahl. Es 
kónneninHBF,-Badernhohe Stromdiehten von etwa 10 A/qdm bei ruhendem Elektrolyt 
angewandt werden. Die HBF4-Lsgg. sind bestandiger ais H^SiF^-Bader, auch is t in 
ersterem eine weitgehendc Anderung der Konz. des Pb-Salzes u. der freien Saure 
móglich. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 1 9 3 0 . 841—55 .) SCHONFELD.

D. J. Macnaughtan und R. A. F. Hammond, Der Einflup kleiner Mengen von 
Chromsaure und Chromsulfat auf die eleklrolytische Abscheidung von Nickel. Bei der 
Vemickelung setzen kleine Mengen Chromsaure dio kathod. Stromausbeute sehr stark 
herab u. wirken nachteilig auf dio Eigg. des N d.; die GróBe des Effektes ist von der 
Zus. der Lsg. abhangig. Wahrend bei 70gN iS01, 21 g (NH,):SO, u. 8g KC1 im 1 bereits 
0,05 g/l Cr03 die Stromausbeute auf Nuli kerabsetzen, sind bei 240 g N iS04, 30 g H3B 03
u. 19 g KC1 im 1 zur Verhinderung der Ni-Abscheidung 0,22 g Cr03/1 notig. Mit wachsen- 
dem Cr-Geh. werden die Ndd. heller, neigen zum Ablosen von der Kathode; Entw. 
von H 2 tr i t t  an die Stelle der Ni-Abscheidung. Das Kathodenmetall ist von EinfluB 
auf die Wrkg. der Chromsaure. Bei Cu u. amalgamiertem Cu — mit hoher H,-t)ber- 
spannung — tr i t t  die Wrkg. der Chromsaure auf die Stromausbeute spater oin, ais bei 
Ni-Stahl- oder Pt-Elektroden; andererseits war die Stromausbeute aber gering an 
Pb- u. Sn-Elektroden, so daB die tlberspannung nicht der ausschlaggobende Faktor 
zu sein scheint. — Die anod. Stromausbeute bleibt auch bei sehr groBem Cr-Geh. un- 
verandert. Dio Verminderung der kathod. Stromausbeute ist zu groB, um durch die 
Red. des CrVI zu Cr111 erklart zu werden. Zugabe von Chromisulfat zum Bade hat einen 
ahnlichen, wenn auch nicht so ausgesprochenen EinfluB auf die Stromausbeute u. die 
Eigg. des Nd. wie Chromsaure. — Zwecks Entfernung des Cr aus der Lsg. wird zu
nachst CrVI durch FeSO, reduziert. Cr111 wird durch Zugabe von teehn. NiC03 u. 
Kochen oder durch Zugabe von frisch gefalltem NiC03 u. 18-std. Riihren m it Luft 
bei 35° ais Hydroxyd ausgefallt u. filtriert. (Trans. Faraday Soc. 2 6 . 481—90. Aug.
1930. Woolwich, Research Dept.) L o r e n z .

— , Verhinderung der Hartzinkbilduiuj. Ein dauernder Schutz der Innenwande 
eisemer Verzinkungspfannen soli dadurch erreicht werden, daB man sie m it einer 
diirmen Schicht einer Asbestisoliermasse, die mit den Pfannenwanden in unl. Verb. 
gebracht wird, bekleidet. Dabei braucht der Pfannenboden nicht besonders geschutzt 
zu werden, denn dieser ist durch das in jedem Zn enthaltene Pb hinlanglich gesichert. 
Eine Bewehrung der Asbestschutzschieht ist nicht notwendig. (Metali 1 9 3 0 . 84. 
•18/5.) W il k e .

W. S. Patterson, Cadmium- gegen Zinkplattierung ais Rostterhinderungsmillel. (Ygl.
C. 1 9 3 0 . II. 1433.) Bei Korrosionsverss. im Innern u. in einer ungesatt. Atmosphare ist 
der auf dem Zn gebildete t)berzug nicht gleichmaBig, u. die Oxydation findet fortlaufend
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durch 0 2-Diffusion durch den porósen Span 3tatt. Beim Cd isŁ der gebildete Oberzug 
schiifczcnd u. von solchen Eigg., daG er den Angriff yerzogert. Bei den Priifungen von 
gesatt. Raumatmospharen spielt dio Zus. der Korrosionsprodd. eino groBe Rolle. Die 
Bldg. unl. Zn-Verbb. u. 1. Cd-Verbb. scheint eine gute Erklarung fiir die erhohte K raft 
des Angriffes auf Cd-plattierto Proben abzugeben. In  bezug auf die Korrosion im 
Ereien in einer Stadtatmosphare ist zu sagen, dafi im Winter das Regenwasser Londona 
eine verd. saure Lsg. darstellt, die beim Zn schiitzende bas. Salze bildet u. im Gegensatz 
hierzu beim Cd solcho Prodd. liefert, die durch Regen wieder abgewaschen werden u. 
dam it eine erhohte Korrosion beryorrufen. Im Sommer, wenn der Regen frei von 
sauren Bestandteilen ist, kann kein Unterschied in der Gute von Zn u. Cd festgestellt 
werden. (Chem. Age 23. Nr. 579. Monthly metallurg. Scct. 7—8. 2/8. 1930.) W i l k e .

N. A. Isgarysełiew, Vergleichsstudimn der Schutzwirkung ron Cadmium-, Zink- 
und anderen galvanisch.cn Uberziigen. (Unter Mitarbeit von N. P. Jegorowa, S. J. 
Orłowa, A. N. Krestownikow, W. J. Lainer und M. N. Stepanow.) Die Cd-Ubor- 
ziige werden aus einer peptonhaltigen Sulfatlsg. abgeschieden. Die Zn-Uberziige werden 
naeh 3 yerschiedenen Verff. erzeugt. Nd.-Starkę 0,01 mm. Vcrs.-Dauer 2%  Monate. 
Nach dieser Zeit werden die eventuellen Gewichtszunahmen u. nach dem Entfernen 
der Oxyde die Gewichtsverluste bestimmt. 4 Vers.-Reihen werden angestellt. Dio 
Platten werden 1. in Seewasser versenkt, unter Durchblasen von Luft; 2. tcilweise ein- 
getaueht, kein Durchblasen yon Luft; 3. in naturlichen Bóden versenkt; 4. in einer 
Mischung von 0 2 u. 50% C02, gesatt. mit H 20-Dampf, aufgehangt. —• E r g e b n i s :  
Reiho 1: Gewichtszunahme bei Zn starker ais bei Cd, dichte dunkelgraue Oxydhaut 
auf Cd, weifies, lookeres Oxyd auf Zn. Reihe 2: In  beiden Fallen starkerer Gewichts- 
zuwachs ais bei Reihe 1 (Annahme einer Passivitat bei 1). Reiho 3: Geringer Gewichts- 
verlust, bei Zn starker ais bei Cd. Mit zunehmendem pH-Wert der Bódcn wird der 
Angriff geringer. Reihe 4: Die yercadmierten Platten fast nicht yerandert, die ver- 
zinkten Platten starker oxydiert. — Vff. schliefien, dafi das Zn dem Cd ais Korrosions- 
schutz nachsteht. (Korrosion u. Metallsehutz 6. 156—61. Juli 1930. Moskau, Lab. d. 
angew. Elektrochemie am Inst. f. Nichteisenmetalle.) K u t z e l n ig g .

C. L. Hippensteel und C. W. Borgmann, Atmosphdrischc Korrosion ron elektro-
lytischen Zink- und Cadmiumiiberzugm auf Eisen und Stahl. Bericht iiber Korrosions- 
verss. in der stork aggressiven Atmosphare eines New Yorker Fabrikviertels. In  Ab- 
standen von 2 Monaten wahrend eines Jahres werden die Gewichtsverluste der Vers.- 
Bleche bestimmt (Uberzugsstarke 0,002 em). Cd wird danach erheblich starker an- 
gegriffcn ais Zn, obwohl letzteres starker korrodiert aussieht. — Unter denZn-Uberziigen 
werden solche mit 4,5—5,5% Cd am wenigsten angegriffen, naeh abnehmender Wider- 
stanckfahigkeit geordnet folgen: aus cyankal. Bad abgeschiedenes Zn, Hg-haltiges Zn, 
aus Sulfatlsg. abgeschiedenes Zn. Verss., bei welchen die Wrkg. des Regens durch 
W.-Berieselung nachgeahmt wurde, zeigen, daB die Korrosion der yerzinkten Bleche 
in diesem Falle beschleunigt, der Angriff der vercadmierten Bleche dagegen nicht be- 
einfluBt wird. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 58. 11 Seiten. 1930. New York, Boli 
Telephone Lab. Sep.) K u t z e l n ig g .

D. J. Macnaughtan, Die Bestimmung der Porositat ron elektrolytischen Nieder-
schlagen. Naeh kurzer Besprechung der Faktoren, die die Korrosion an einer Diskonti- 
nuitat eines galvan. Nd. beeinflussen, teilt Vf. die Ergebnisse seiner Unterss. iiber die 
Porositat galvan. Ndd. mit. Die Vorteile u. Nachteile der einzelnen Methoden werden 
diskutiert. Vf. arbeitet nach der Ferricyanidpapiermethode, die von ihm vereinfacht 
wird: Schreibmaschinenkopierpapier wird 30 Min. in eine Lsg. von 60 g NaCI, 10 g 
K3[Fe(CN)6] u. 10 g K,[Fe(CN)c] in 11 W. getaucht u. in ublicher Weise zum Nachweis 
von Poren venvendet. Durch die Ggw. von K-Ferrocyanid ist die Verwendung nicht 
nur bei Fe, sondern auch bei Cu u. Cu-Legierungen moglich, dagegen nicht bei Ni, 
z. B. bei verchromtem Ni. Porositat kathod. Uberziige auf Zn, Al u. ihren Legierungen 
lafit sich durch die Gasentw. am Rande der Poren beim Eintauchen in h. NaOH-Lsg. 
entdecken. Bei Zn- u. Cd-Uberzugen auf Fe-Legierungen laBt sich die Ferricyanid- 
probo wegen des geringen Ldsungsdruckes des Metalls nicht verwenden. Bei Zn auf 
Fe ist die Methode des Eintauchens in h. NaOH-Lsg. yerwendbar, bei Cd auf Fe muB 
gleichzeitig ein Stuek Zn in die Lsg. getaucht werden, das m it dem zu untersuchenden 
Stiick durch einen D raht yerbunden ist. (Trans. Faraday Soc. 26. 465—81. Aug. 1930. 
Woolwich, Research Dept.) _ LORENZ.

E. MaaB, Prufrerfahren zur Feststellung der Korrosion ron Aluminium und, Alu- 
miniumlegierungen. (R ich tlin ien , ausgearbeitet yomAusschuB „Aluminium“ desR E lC H S -
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AUSSCHUSSES FUR METALLSCHUTZ B.V.) Zusammenstellung der bei der Korrosions- 
priifung zu beachtenden Gesichtspunkte. Riehtlinien bzgl. der Probeentnahme, Aus- 
wertung der Vers.-Ergebnisse, Anstellung von Laboratoriumsverss., Bewitterungsverss. 
usw. — Ais Selinellprufyerf. zur Best. der Korrosionsbestandigkeit von Al-Legierungen 
gegen Seewasser wird eine 0,5-n. NaCl-Lsg., die gleichzeitig 0,1% H 20 2 enthalt, 
empfohlen. — Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden. (Korro- 
sion u. Metallschutz 6 . 146—50. Juli 1930.) K u t z e l n ig g .

U. R. Evans und S. C. Britton, Die praktischcn Korrosionsprobletm. VI. Mitt. 
Einige Priifungen von Schutzuberziigen in  freier Luft. Vorl. Mitt. (V. vgl. C. 1928. I. 
2749.) 1929 bei Cambridgo u. an  anderen Orton begonnone Vorss. werden boschriebon. 
Es zeigt sich jetzt schon, dafi geringo Untorschiedo in  der Zus. der Farbo von groBerem 
EinfluB auf dio Rostgofahr sind ais dio Untorschiedo in dem Charaktor des Metalls. 
Dio Praxis, bosondoro Sorgfalt auf dio Metallanalyso zu logon u. dio Farbonzusammen- 
stellung unwissonschaftlichen Handon zu uborlasscn, ist unlog. u. vordorblich. Audi 
kleino Verandorungon in  dor Mengo des Vordunnungsmittels boeinflussen dio schiitzenden 
Eigg. des Uberzugcs u. bisweilen vorminderton gleichfalls Verandorungen, dio das Aus- 
sohon dor Schutzschicht verbessern, ihren Wort. Farbcn, die cinon guton Schutz bei 
oiner bestimmten klimat. Bodingung gebon, orwieson sich unter andoron Verhaltnisson 
vorgleiehsweiso ais wortlos. Um don EinfluB von Gliihspan, Rost, kondonsiortor 
Fouchtigkeit u. Salz untor dom Farbiiborzug (allein odor in  Kombination) festzustellon, 
sind nouordings an 5 vorschiodonen Orton mit untorsehiedlichon AtmospharonVcrsuehs- 
roihen in Angriff gonommen worden. An jodom Ort sind 128 Proben m it 16 ver- 
schiedenen Oborflachon u. 8 vorschiedonen Farbon dor Luft ausgosetzt worden. Es ist 
je tzt schon moglich, festzustellon, daB Rost, Fouchtigkeit u. Salz untor der Schutzschicht 
schnell Schaden anrichten, obwohl dabei die vorschiedcnen Farbcn in versehicdenem 
AusmaBo davon beeinfluBt wordon. Fouchter Rost ist dabei gofahrlichor ais troekoner, 
abor im allgomeinen ist Trocknon durch Anwendung kunstlichor Hitzo n icht ompfehlens- 
wert. Dio Wrkg. von Span besteht in der ersten Zeit darin, daB die Gosamtkorrosion 
durch Verminderung des „Frontalangriffes“ verzogert wird, aber einige Spanbldgg. 
unterstiłtzen wiederum den órtlichen Angriff. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 
173—80. 4/4.1930.) W i l k e .

Max Fink, Abnulzungsoxydation, ein neuer Beslandleil der Abnutzung. Man kann 
nicht die Abnutzungswrkg. der gleitenden Reibung direkt m it der rollenden oder teil- 
weise rollenden u. teilweise gleitenden Reibung vergleichen, wio an Yerss. gezeigt wird. 
Da auch ein EinfluB des L uft-02 auf die Reibung vermutet wurde, so wurde ein Reifen- 
stahl m it 0,65% 0,38% Mn, 0,03°/0 P, 0,025% S u. 0,42% Si auf der A m s l e r -
Maschine in Luft u. in Ń2 gepruft. Nach 50000Umdrehungen betrug der Gowichtsvorlust 
im ersten Falle 0,1802 g, im anderen 0,0000 g. In  der ersten Abnutzungsperiode in Luft 
kann auBerdem beobachtet werden, daB dio Oberflache gelb, ro t u. violett wird, Farbon, 
die sonst nur bei einer Erwarmung des Stahles auf 200—300° eintreten. MetaJle, die 
ais sehr widerstandsfahig gegen 0 2 bekannt sind, wie z. B. Au u. V 2 A-Stahl, werden 
auch durch die Abnutzungsozydation beeinfluBt. Ein Schutz der reibenden Metalle 
mit Ol vcrhindert die Abnutzung nicht. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 18. 204—12. 
Aug. 1930. Berlin-Charlottenburg, Techn. Hochschule.) W i l k e .

E. E. Jeayons und H. T. Pinnock, Stahlrohre und Korrosion. Vff. sind der An- 
sicht, daB bei riehtig m it Bitumen ubęrzogenen Rohren, die durch kundige Leute in 
die Erde verlegt werden, wenig oder keine Gefahr der elektrolyt. Korrosion besteht, 
wenn ihre Herrichtungsmethode angewandt wird. Diese prakt. Ansichten wurden an 
dem Verteilungssystem der M o n d  G a s C o .  b e i T i p t o n  gewonnen, dessen Eigen* 
tumlichkeiten beschrieben werden. Es folgt dann eine Wiedergabe der Unterss. uber 
die Korrosionserscheinungen in den verschiedenen Teilen des Rohrsystems, woraus 
sich einige Punkte ergaben, die beim Korrosionsschutz desselben beobachtet werden 
miissen. In  2 Anhangen werden Yorschlage zur Yerhinderang der elektrolyt. Kor
rosion u. a. aufgefuhrt. (Gas Journ. 191. 203—04. 255—56. 30/7. 1930. South Stafford- 
shire Mond Gas Co.) W i l k e .

Harry Mackenzie Ridge, London, Behandluiuj von feinkomigen Haterialien in 
einer Yorr. m it Gasen, die von unten durch einen Rost durch die auf dem Rost be- 
findliche, verhaltnismaBig gleichmaBig dicke Materialschicht geleitet werden, wobei 
das Gut durch eine umlaufende Ruhrvorr. durehgefuhrt wird, 1. dad. gek., daB auf 
dem Rost zunachst eine oder mehrere grobkornige Schichten, dereń KorngróBe nach
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oben hin abnimmt, ais Tragerschicht fiir das zu behandelndo Gut aufgelagort wordeti, 
dio durcli dio Riihrztihno nicht m it umgeruhrt wird. — 2. dad. gek., daB die Rost- 
stabe in dor Herdsohlo in radialor Richtung angeordnet sind u. daB dio zwischen don 
Roststiiben befindlichen Schlitzo in bekanntor Woiso durch angegossene Fortsatzo 
zur Vermoidung des Durchfallens von feinem Materiał dachartig uberdeckt sind. — 
Dio Ruhrwolle wird heb- u. senkbar ausgestaltet. (D. R. P. 503 431 K I. 40a vom 
18/12. 1928, ausg. 23/7. 1930.) K u h l i n g .

Trent Process Corp., iibert. von: Walter E. Trent, New York, Reduktion oxy- 
disclier Erze. Die zu reduzioronden, gegebenenfalls m it bituminoser IĆohlo gemischten 
Erzo werden durch senkrechto Ofen geleitet, in welchen sio indirekt durch Brenngase 
erhitzt worden, welche durch Rohrcn goloitet werdon, dio die Ofen in horizontaler 
Richtung durchziehen. Das so erhitzto Erz fallt in unterhalb dor Ofen angeordnete, 
m it Ol gefullte Behiilter. Geschwindigkeit dor Bewegung des Erzes durch den Ofen, 
der Heizgase u. sonstigo Bedingungen werden so geregelt, daB ais Crackerzeugnisso 
vorzugsweise Gase entstehen. Dieso steigen durch dio herabsinkende Erzschicht u. 
werden dabei noch weiter gespalten. (A. P. 1771 972 vom 8/5. 1929, ausg. 29/7. 
1930.) K u h l i n g .

Orkla Grube-Aktiebolag, Norwegen, Verfahren zum Trennen von Kobalt und 
Eisen aus Fe-reichen Lsgg., wie sic durch Auslaugung von gerostetcn Pyriten orhalten 
werden, dad. gek., daB, nachdem Cu m it Fe-Spanen gefallt u. der groBto Teil des 
Na2S 0 4 durch Abkiihlen ausgeschieden ist, Fo durch Alkalichlorate, insbesondere 
NaC103 oxydiert u. in bekannter Weise weiterverarbeitet wird. (F. P. 676 234 vom 
5 /6 . 1929, ausg. 20/2. 1930.) H o r n .

Karl Nolte, Dortmund, Herstellung von V erbundblocken, bei denen oin oder mehrero, 
in festem Zustand befindlicho Stahlblocke m it fl. Stahl umgossen u. m it Gas behandelt 
•werden, dad. gek., daB ais Gas PreBluft oder m it 0 2 angereichertes Gas Verwendung 
findet, das dicht iiber dem steigenden Fliissigkeitsspiegel gegen dio m it fl. Metali zu 
umgieBenden, hocherhitzten Stahlblocke geleitet wird. — 2. dad .gek., daB zugleich 
mit dem PreBluft- oder Gasstrom solcho Stoffe zugefiihrt werden, die entweder die 
Reinigungswrkg. oder die Temp. oder beides zu erhóhen gestatten. — Die Zufuhrung 
des Behandlungsmittels erfolgt mittels eines in vertikaler Richtung verschiobbaren 
Ringes. (D. R. P. 502934 K I. 31c vom 28/12. 1928, ausg. 21/7. 1930.) K u h l i n g .

New Jersey Zinc Co., New York, Verhuttung von Zinkerzen. Regelung der Be
wegung der m it Zn-Dampfen beladenen Gase in einer m it Zn-haltigem Gut beschickten 
Muffel m it Kondensator, 1. dad. gek., daB das Abstromen der Zn-Dampfe aus der 
Muffel in den Kondensator durch Schornsteinzug gefordert u. die Gasgeschwindigkeit 
z. B. durch einen Zugreglcr so geregelt wird, daB an einem oder mćhreren Punkten 
der Muffel bzw. des Kondensators ein bestimmter Gasdruek aufrechterhalten wird. 
2. dad. gek., daB wahrend der Arbeit eine Offnung, z. B. die Offnung des Austragendes 
der Muffel, offen bleibt, so daB Gas ein- u. austreten kann. — 3 weitere Anspriiche. 
(D. R. P. '503 432 KI. 40a vom 26/7.1927, ausg. 25/7.1930. A. Prior. 1/4.1927.) D r e w s .

Wilhelm Buddeus, Berlin-Charlottenburg, Entzinkung fliissiger Schlacke durch 
Verblasen der Schlacke in Mischung m it Brennstoff u. Zuschlagen im Schachtofen 1. dad. 
gek., daB die fl. Schlacko auf einen begrenzten Teil des Querschnittes der Beschickungs- 
saule so eingefiihrt wird, daB dio herunterrieselnde Schlacke nur eine schmale Schicht 
bildet u. daB man die Luft in den Ofen so einblast, daB sie die fl. Schlacke in etwa 
senkrechtcr Richtung auf nahezu ihrem ganzen Durchlauf durch den Ofen trifft u. 
durchstrómt. 2. Vorr. zur Durchfiihrung des Verf., dad. gek., daB die Windeinstromungs- 
offnungen auf der ganzen Wand des Ofens gegeniiber dem Laufe des Sohlackenstromes 
verteilt angeordnet sind. (D. R. P. 502587 KI. 40a vom 18/10. 1929, ausg. 21/7. 
1930.) D r e w s .

L. sturbelle, Belgien, Verfahren zum Reinigen von Zink enthaltenden Losungen, 
die der Elektrolyse unterworfen werden sollen, von anderen Metallen, dad. gek., daB 
in neutraler oder schwach saurer Lsg. gearbeitet wird u. Sulfide von Zn, Ca 
oder Ba zwecks Ausfallung der Verunreinigungen in die Lsg. eingefiihrt werden. Das 
hierbei zu verwendende ZnS wird aus ZnSO, u. Erdalkalisulfiden hergestellt. (F. P. 
676 386 vom 8/6. 1929, ausg. 21/2. 1930.) H o r n .

Hugo Falk, England, Herstellung von jniherformigem Blei und Bleiozyden. Fein 
yerteiltes, bzw. kolloidalęs Pb wird durch Elektrolyse m it Pb-Anoden gewonnen, indem 
man ais Elektrolyten eine bas. Lsg. eines oder mehrerer Pb-Salze benutzt. Daa so
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hergestellte Pb soli zur Darst. von schwammfórmigen Pb bzw. von Pb-Oxyden dienen. 
(F. P. 676244 vom 5/6. 1929, ausg. 20/2. 1930. Austr. Prior. 16/8. 1928.) H o r n .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Scheuer, 
Frankfurt a. M.), Trennumj mechanisch vermengter Metalle u. Legierungen dureh Ein- 
tragen des Gemenges in ein f l. Mittel, dessen D. zwischen dem der zu trennenden Kompo- 
nenten u. dessen F. unter dem der am leiohtesten schm. Komponenten des Gemenges 
liegt, dad. gek., daB eine Salzschmelze aus den Ni tra t en, N itriten, Chloriden, Fluoriden, 
Sulfaten, Sulfiden des Na, K, Ca, Ba u. Pb ais Trennungsmittcl verwendet wird. (D. R. P.
502 833 KI. 40b vom 25/12. 1928, ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

Otto Naeser, Berlin-Karlshorst, Trennen von Mchrstofflegierungen dureh langsames
Abkiihlenlassen der eingesohm. Legierung bis zum Erstarren einzelner Legierungs- 
bcstandteile in Kesseln 1. dad. gek., daB vor der Abkuhlung der zwischen Kessel u. 
Ummauerung liegende Zwischenraum zwecks genaucr Regelung der Abkiihlung mit 
angewarmtcm inertem Materiał, z. B. gliihendem Sand, gefullt wird. — 2 weitere 
Anspriiche. (D .R . P. 502 832 KI. 40a vom 21/10. 1926, ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

Herbert James Rumley Overall, Bondi, Australien, LagermelaJlegierungen. Die 
Legierungen enthalten neben dem Hauptbestandteil Pb 6—7°/0 Cu u. jc etwa 12% 
Sb u. Sn. Zur Herst. schm. man das gesamte Cu u. Sb sowie einen Teil des Sn zusammen 
u. gibt dann den Rest des Sn u. das Pb hinzu. (A. P. 1771 899 vom 28/4. 1928, ausg. 
29/7. 1930. Aust. Prior. 10/11. 1927.) K u h l i n g .

Langbein-Pfanhauser-Werke Akt.-Ges., Leipzig-Sellerhausen, Herstellung von 
Chrotnmetallniederschlagen auf elekirolytischem Wege aus den bekannten tcchn. schwaeh 
verunreinigtcn bzw. besonders praparierten Cr03-Ełektrolyten, welehe an Cr03 reich 
gchalten werden, einen geringen Geh. an andern Chromoxyden, fremder Saure bzw. 
Fremdsalzen aufweisen u. welche an u. fiir sich Cr-Ndd. liefern, aber fur galyanotechn. 
Zwecke keine genugende u. sichere Tiefenwrkg. ergeben, dad. gek., daB den Cr-Badlsgg. 
zur Verbesserung der Tiefenwrkg. ais fremde hydrolysierende Stoffe fremde Metallsalze 
von geringer Aciditat oder fremde bas. Metallverbb. von geringer A lkalitat beigefugt 
werden, die in wss. Lsg. bzw. in saurer wss. Lsg., besonders in Form ihrer Sulfate, 
einen ahnlichen Grad yon Hydrolyse zeigen, maximal wie die stark  hydrolysierenden 
Fe- u. Al-Verbb. bzw. minima! wie die schwaeh hydrolysierenden Mg-Verbb. (D. R. P.
503 353 K I. 48a vom 1 2 /6 . 1925, ausg. 2 3 /7 . 1930.) D r e w s .

Madsenefl Corp., ubert. von: Charles P. Madsen, New York, Elektrische Er-
zeugung von Nickelbelagen. Ais Elektrolyte dienen Lsgg., welche neben einem Salz 
des Ni ein 1. Fluorid, ein oder mehrere Eisenoxydulverbb. u. ein Rcduktionsmittel 
enthalten, welches die Entstehung von Eisenoxydverbb. yerhindert. Es werden liioken- 
lose Belage erhalten. (Can. P. 274050 vom 23/5. 1924, ausg. 20/9. 1927.) K u h l i n g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibort. von: William S. Calcott 
und Herbert W. Walker, New Jersey, Alkoholische Lósungen, die nicht rostend wirken. 
Man fiigt zu einer wss. Lsg. eines mehrwertigen Alkohols, z. B. von einem Glykol, 
eine kleine Menge einer hoheren Fettsdure, die in W. unl. oder nahezu unl. ist, z. B. 
Stearinsaure, Ohaure, Palmitinsaure. (A. P. 1752145 vom 22/10. 1928, ausg. 25/3. 
1930.) E n g e r o f f .

Frank Rahtjen, Hamburg und Manfred Ragg, Wentorf, Jlolstem,Herstellung 
von Anstrichfarben, insbesondere fiir Rostschutz und Schiffsboden, aus den Oxyden 
des Pb, wie Glatte oder Mennige, oder Pb-Verbb., wie BleiweiB, dad. gek., daB man 
diese m it festen, fl. oder gasfórmigen organ. C-Verbb., ausgenommen Kohlehydrate, 
CO u. organ. Sauren sowie dereń Ester, bei LuftabschluB auf ungefahr 300° erhitzt. — 
Ais besonders geeignet sind genannt: Vaseline, Ceresin, Abfallschmieróle, Abfall- 
anthracen, Teere, Peche u. a. KW-stoffe oder Phenole aller Art. Z. B. werden 100 kg 
Bleiglatte oder PbO-haltiges Materiał in einem geeigneten Misehapp. m it 3—5 kg 
Zylinderól, Vaselinól oder Harzol gemischt u. hierauf bei LuftabschluB auf ca. 300° 
erhitzt. Mit solchen Massen hergestellte Unterwasserfarben wirken infolge langsamer 
Abgabe 1. Pb-Salze auf tier. u. pflanzliche Organismen giftig, so daB solche Farben 
m it Vorteil ais den Anwuchs yerhindernde Schiffsbodenfarben Yerwendet werden 
konnen. Es konnen noch Cu- u. As-Verbb. zugesetzt werden. (D . R. P. 503117  
Kl. 22 g vom 12/12. 1924, ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

[russ.] N. I. Pokatajew, Die E isenerz-L agerstatten  (Brauneisenerze) von T uła  und die 
Entw icklung der M etallurgie des M oskauer Bezirks. T u ła : Metali- und Zementwerk 
1930. (61 S.)
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fo rm an  E . W oldm an, Physical inetallurgy labora to ry  m anuał. London: Chapm an & H all

J. Sehwyzer, Die Fabrikation ron Guajacol und Phenacetin. (Pharmaz. Ztg. 75. 
195—98. 509—10. 518—21. 26/4. 1930.) S c h o n f e l d .

Verein fiir chemisohe Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Hans 
Walter, Mainz-Mombach, Durchfilhrung von Gasreaktionen. (Can. P. 276 503 vom 
12/5. 1926, ausg. 2 0 /12 . 1927. — C. 1929- I .  142 [Schwz. P . 127 243].)  D r e w s .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: W. A. Lazier, Wilmington, 
Delaware, V. S t A., Katalytische Verfahren. (E. P. 312043 u. 312 044 vom 18/3. 1929, 
Uiszug yeróff. 10/7. 1929. — C. 1930.1. 3103 [F. PP. 671 705 u. 671 706].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Pfaffen- 
lorf und Rudolf Peinert, Frankfurt a. M.-Hoohst), Darstellung von Methan aus 
CW-stoffen m it mehr ais einem Kohlenstoffatom, darin bestehend, daB man KW-stoffe, 
nsbesondere Benzin oder Petrolather, m it der zur Bldg. von GHi theoret. erforderliehen 
rfenge H„ gemischt, bei hóherer Temp. iiber Nickelkontakte leitet, wobei gegebenenfalls 
)H4 ais Verdunnungsmittel yerwandt werden kann. — Man leitet z. B. durch ein Rohr 
ron 50 mm lichter Weite u. 1000 mm Lange das m it nickoliiberzogenem Bimsstein 
;efiillt u. auf 400° erhitzt ist, stiindlich ein Gemisch von 100 1 H 2 u. 20 1 //eaujidampf, 
i. crhalt ein Gas, das 96% C//4, 2% H2 u. 2% N 2 enthalt. (D. R. P. 499 821 KI. 12o 
rom 2/5. 1923, ausg. 4/7. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Metliylchlorid, 
lad. gek., daB ein Gemisch yon CH3OH-Dampf u. HCl-Gas bei erhohter Temp. iiber 
,kt. Kieselgel geleitet wird. — Das Verf. crmogliclit die ununterbroehene Herst. des 
3HSC1. Z. B. wird ein Gemisch aus dampfformigem C ll:f)H  u. iiberschiissigem HCl- 
3as bei ca. 250—300° iiber akt. Kieselgel geleitet. Das bei der Rk. gebildetc W. wird 
lurch Kondensation abgesehieden u. das uberschiissige HCl-Gas m it wenig W. ab- 
orbiert. Man erhalt reines OH3Cl in quantitativer Ausbeute. (D. R. P. 503716 
Cl. 12o rom  7/10. 1927, ausg. 25/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Olefinen durch 
herm. Zers. von gesatt. aliphat. KW-stoffen mit >  2 Ć-Atomen in Ggw. von Kataly- 
atoren, wobei zur Vermeidung der Bldg. von CH4 bei der Rk. 1—9 Vol. CH4 fiir jedes 
/ol. Ausgangsgas zugesetzt werden. Man arbeitet bei 600—700° u. in Ggw. poroser 
tfassen, wie Bimsstein, kiinstlicher Zeolithe, beladen m it ZnO, MgO, CaO, VO„ oder 
ig, bei beliebigem Druck. Beispiel: Ein Gemisch von 76% Ćff4, 10,5%^ Propan u. 
1,8% Isobutan (Rest N„) wird bei 650° m it einer Geschwindigkeit von 101 je Stde. 
lurch ein Rohr aus V2A-Stahl geleitet, das m it einem Gemisch von 200 ccm Bimsstein 
i. 1 g ZnO gefullt ist. 62% des Propans u. Isobutans werden in Olefine umgewandelt, 
ron denen 70% aus Propylen u. Isobutylen u. 30% ans C ,//4 bestehen. 4—5%  der 
Vusganga-KW-stoffe werden in Cllx iibergefiihrt. (E. P. 330 623 vom 11/3. 1929,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ungesiittigter 
tohlenwasserstoffe. (F. P. 679 997 vom 1/12. 1928, ausg. 23/4. 1930. D. Priorr. 2/12. 
1927 u. 14/3. 1928. — C. 1930. I I .  132 [E. P. 326 185].) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, T. Birchall und S. Coffey, Man- 
hester, England, Herstellung von Thioaminoverb inclungen durch Einw. yon S2C12 in 
ras. neutraler oder alkal. Lsg. auf sek. Aminę. Es lassen sich umsetzen: Diathylamin, 
Ithylanilin, Piperidin. Die Prodd. haben die allgemeine Zus. R R ' • N • S ,• N • R R '.
E. P. 331016 vom 18/4. 1929, ausg. 17/7. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Sator und 
Vilhelm Pfannmuller, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung eines festen Prodiiktes 
us Formaldehyd. (D. R. P. 503180 KI. 12o vom 3/7. 1925, ausg. 24/7. 1930. —

1928. I. 2207 [F. P. 617032, E. P. 260908].) S c h o t t l a n d e r .
Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. B., Herstellung von Aceton. 

D. R. P. 503 571 KI. 12o vom 22/7. 1924, ausg. 31/7. 1930. — C. 1928. I. 1230
F. P. 602820].) S c h o t t l a n d e r .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., (Erfinder: Koloman Róka), Kon- 
tanz i. B Herstellung ron Aceton. (D. R. P. 503 973 KI. 12o vom 21/6. 1925, ausg.

1930. (258 S.) 8°. 17 s. 6 d. not.

IX. Organische Praparate,

,usg. 10/7. 1930.) D e r s i n .
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31/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 475428; C. 1929. I. 3142. — C. 1929. I. 1862 [E. P . 
302759].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Reinigung von Fettsauren, 
dic durch Oxydation von Wachsen wie Paraffin, Carnauba- oder Bienenwachs erhalten 
sind, dureh Behandlung m it konz. Eg., vorzugsweise in der Wiirme, Abtrennen des 
Unverseifbaren, Kiihlen oder Dest. der Eg. Z. B. werden die Oxydationsprodd. aus 
Paraffin in Eg. bei 60° gel., die Lsg. wird auf 15° gekiihlt, filtriert u. das F iltra t im 
Vakuum dest. (E. P. 330 921 Tom 14 /3 . 1929, ausg. 17 /7 . 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Sulfonsauren 
oder Sckicefelsdureestern von gesattigten oder ungesattigten Fettsauren aus lialogenierten 
oder Oxyfettsauren durch Erhitzen m it ubersehiissiger Na2S 03-Lsg. unter Druck 
event. in Ggw. von Katalysatoren. — 34 kg einer Oxyfettsaure, die noch 2 Atomo Cl2 
im Molekuł enthalt, erhalten durch Behandlung von Hexaclilorriciniis6Uuure m it Alkali- 
lauge, werden nach Zusatz von 5,5 kg N a2C03 in 150 1 W. m it 60 kg Na2S 03 im Auto- 
klaven bei 140— 150° 3 Stdn. lang erhitzt. Es wird ein gelbes Ol erhalten, das auf der 
Salzlsg. schwimmt. Das Ol ist in W. 11., gegen Siiuren widerstandsfahig u. hat die Eigg. 
eines Sohutzkolloids. — 43 kg Tetrachlorstearinsaure, durch Chlorierung von Stearin- 
saure erhalten, werden in Ggw. von K 2C03 u. Na2S 03 im Autoklaven 2—3 Stdn. auf 
130—150° erhitzt. Dabei wird das K-Salz der sulfonierten Fettsaure erhalten. Das 
in W. 1. Ol besitżt eine hohe Kalkbestandigkeit. — 25,5 kg Hexaehlorricinus81saure, 
65 1 W., 45 kg N a2S 0 3 u. 0,6 kg Cu-Pulver werden 2—3 Stdn. unter Erwarmen ver- 
riihrt. Das Gemisch wird dann in einer geringen Menge W. gel. u. filtriert. Beim Aus- 
salzen scheidet sich aus dem F iltra t ein dickes, schwach gelbes Ol ab, von guter Kalk- 
u. Saurebestandigkeit. Durch Zusatz von Natronlauge kann die anzuwendende Menge 
Na2SOa verringert werden. Durch Steigerung der Temp. auf 200° wird die Umsetzung 
wesentlich besehleunigt. — 50 kg Heplachlorpahnitinsdure, 250 1 W. u. 125 kg Na2S 03 
worden unter RiiekfluB gekoeht. Aus der Salzlsg. scheidet ein fast farbloses Rk.-Prod. 
aus, das einen Sulfonierungsgrad besitzt, der niedriger ist ais beim Arbeiten im Auto- 
klaven. — 63,5 kg Hexachlorstearinsaure, 145 kg wasserfreies K 2S03 u. 7,3 kg KOH 
in 1501 W. gel., werden im Autoklaven einige Stdn. auf 130—140° erhitzt. — 65 kg 
hexachlorierte Leindlsauren, 9,2 kg K 2C03 u. 200 1 W. werden verriihrt u. nach Zusatz 
von 150 kg K2S 03 einige Stdn. auf 100—140° erhitzt. Das Rk.-Prod. ist in W. 1. In 
der Patentschrift sind noch weitere Beispiele beschrieben. (F. P. 684 346 vom 4/11.
1929, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 6/11. 1928.) M . F. M u l l e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sulfonierung hohermolekularer
ungesattigter Oxyfettsauren, wie Ricinusólfettsaure oder dereń Ester, wie Ricinusol, 
m it gasformigem S 03, eventuell in  Ggw. eines organ. Yerdiinnungsmittels oder 
Losungsm., wie CC14, Perchlorathan, Hexachlorathan, Trichlorathylen, durch Ein- 
leiten eventuell gleichzeitig m it einem indifferenten Gasstrom, wie Luft oder N2. 
Eventuell wird die Oxygruppo zuyor dureh Behandlung m it H 2S04-Monohydrat oder Cl- 
S03H verestert. (E . P. 330 904 vom 18 /3 . 1929, ausg. 1 7 /7 . 1930 .) M . F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Martin Luther, 
Mannheim, und Hans Beller, Oppau, Verfahren zur Oewinnung von Milchsaure und  
ihren Derivaten. (A. P. 1766 715 vom 4/2. 1928, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 12/2.
1927. — C. 1928. I I . 181S [E. P . 290 464].) S c h o t t l a n d e r .

Josef Schroeter, Harde, Herstellung von Ferricyanicasserstoffsaure. (D. R. P. 
502883 K I. 1 2 k  v o m  16 /6 . 1927, au sg . 2 4 /7 . 1930. —  C. 1930. I .  3239  [F . P . 
677 525].) K u h l i n g .

Heinrich. Koppers Akt.-Ges., E sse n , iib ert. v o n : Christian Johannes Hansen, 
Behandlung von Rhodanid-en. (Aust. P. 17 302/1928 v o m  1 0 /12 . 1928, au sg . 4 /2 .
1930. D . Prior. 15/5. 1928. — C. 1929- I I .  2604 [F. P. 661 508].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Hans Paul 
Kaufmann, Jena, und Max Schubert, Fechenheim a. M., Einfiihrung ton Rhodan- 
gruppen in  organische Verbindungen. (A. P. 1765 678 vom 6/3. 1928, ausg. 24/6. 
1930. D. Prior. 11/3. 1927. — C. 1929.1. 2697 [F. P. 620 799]. 1930 .1. 2631 [D. R. P. 
491 225].) S c h o t t l a n d e r .

Pollopas Ltd., Nottingham, England, Herstellung von Dimethylolhamstoff durch 
Kondensation von Hamstoff u. CH20  in wss. alkal. Lsg., 1. dad. gek., daB dio Rk. 
unter Riihren in Ggw. eines Alkalia m it einer Ph, die gleich ist derjenigen einer 
his ‘/aoo'n - NaOH-Lsg., u. bei einer Temp. unterhalb ca. 35° durchgefiihrt wird. —
2. dad. gek., daB die Rk. in Ggw. eines kleinen t)bersehusses von CELO durchgefiihrt
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wird. — Das Verf. fiihrt zu einem reineren Prod. von hoherem F. ais nach den bisher 
bekannten Methodon. Bei der Kondensation muB geniigend Alkali zugesetzt werden, 
uin dio Aciditat des CH20  zu noutralisioren u. einen schwachen AlkaliiiberschuB zu 
erhalten. Eine stark  alkal. Rk. der Lsg. ist zu vermeideu. Es konnen auch alkal. 
Pufferlsgg., wie Alkaliphosphate zur Erziclung der alkal. Rk. Yerwendet -werden. Z. B. 
laBt man auf Hamstoff einen 10%>g- "OberschuB von 40%ig. C£f20-Lsg., der genugend 
NaOH zur Neutralisation der freien Saure zugesetzt ist, einwirken. Nach 24-std. 
Riihren boi 15—20° sehleudert man das Kondcnsationsprod. aus u. waseht es m it A. 
nach. Der in einer Ausbeute von ca. 90% erlialtene Dimethylolhamstoff schm. iiber 
134°, gewóhnlich um 138—140°. (D. R. P. 504 863 KI. 12o vom 20/6. 1928, ausg. 
8/8. 1930. E. Priorr. 24/6. u. 11/11. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

Ionizing Corp. of America, New York, Darstellung von Kohlanwasserstuffen, 
insbesondere Benzol durch Entgasung C-haltiger Stoffe in einer Retorte unter gleich- 
zeitigem Einleiten von H 2, dad. gek., daB die Entgasungszone mittels eines hoch- 
frequenten Stromes beheizt wird. — Ein Gemisck von zerkleinerter Kohle u. Kalk- 
stein (10%) aIs Flufimittel, das zweckmaBig auf 500° vorgewarmt wird, wird iinter 
Durchleiten von H 2 in einem oscillierenden elektromagnet. Hochfreąuenzfeld erhitzt. 
Der erhaltene Teer soli zu 80%  aus Bzl. bestehen. Bcnassen der Kohle vor der Rk. 
is t  zweckmaBig. (Oe. P. 118 038 vom 28/6. 1926, ausg. 10/6. 1930.) D e r s i n .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Richard Herz 
und Eduard Albrecht, Frankfurt a. M.-Fechenheim, Herstellung von 1,2,3-Trihalogen- 
benzolen. (A. P. 1766 747 vom 29/9. 1928, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 5/10. 1927. —
C. 1930. I. 740 [F. P. 661 490].) ~ S c h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., N ew  Y ork , V. S t. A ., iib e rt. v o n : Erwin Hoffa 
u n d  Erwin Thoma, H ó c h s t a . M., Herstellung von Ghlorsubsiitutionsproduklen des
l,3-Dimethyl-4-nitro- bzw. -4-aminobenzols. (A. P. 1762 018 vom  21/9. 1927, a u sg . 
3/6. 1930. D. P rio r. 11/10. 1926. — C. 1929. I . 2581 [E. P . 278 761]. I I .  652 [F. P . 
644 573].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Hamstoff- 
derimten der allgemeinen Formel (I), worin R  u. R ' Reste der Bzl.- oder Naphthalin- 
reihe darstellen. Diarylharnstoffdicarbonsauren werden m it Aminophenolen, die keine

-N T W .R  rn  "m p t - R '___a t j  Sulfonsaure- oder Carboxylgruppe enthalten,
I  CO<[Wtt ’o n  w w ' T!'__rm  u. die in ortho- oder para-Stellung nicht sub-

stitu iert sind, in Ggw. von wasserentziehenden 
Mitteln, wie PC13, kondensiert. Man kann auch von Phosgen ausgehen, das zunachst 
m it Aminoarylcarbonsauren kondensiert wird, u. das erlialtene Harnstoffprod. wird 
wie vorher weiter verarbeitet. — 274 kg p-Aminobenzoesaure werden in 1000 1 W., 
denen 272 kg Na-Acetat zugesetzt worden sind, gel. u. Phosgen bei 60° bis zur Sattigung 
eingeleitet. Dabei scheidet sich die Diphenylhamstoffdicarbonsaure aus, die gewasehen 
u. getrocknet wird. 30 kg der Diphenylharnstoff-p,p'-dicarbonsaure u. 22 kg p-Amino- 
phenol werden in 300 kg Dimethylanilin gel. u. 10 kg PCI3 bei 70—80° tropfenweise 
zugesetzt. Das Gemisch wird 5 Stdn. auf 120° erhitzt, u. dann wird die M. in Salzsaure 
gegossen. Der Nd. wird abfiltriert u. durch Umlosen in Natronlauge u. Ansauern m it 
COo gereinigt. Das p-Aminophenol kann in gleicher Weise durch o-Amino- oder m-Amino- 
p-kresol oder durch p-Amino- oder m-Amino-o-kresol ersetzt werden. ■— 228 kg m'-Amino- 
benzoyl-m-aminophenol werden in 1500 kg Essigsaure gel. u. nach Zusatz von 136 kg 
Na-Acetat wórd Phosgen bei 80° bis zur Sattigung eingeleitet. Es scheidet sich die 
m ’-Aminobenzoyl-m-arainopheTwlhamstoffverb. aus. Das Prod. is t ident. m it dem Prod. 
aus Diphenylharnstoff-m,m'-dicarbonsauro u. m-Aminophenol. (F. P. 684166 vom 
29/10. 1929, ausg. 23/6. 1930. D. Prior. 2/11. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Eisleb, 
Hofheim, Taunus), Darstellnng von asymmetrischen Arylalkylhydrazinen, darin  be- 
stehend, daB man Arylalkylamine, welche an der Alkylgruppe durch freie oder sub- 
stituierte OH- oder tert. NH2-Gruppen substituiert sind, durch Einw. salpetriger Saure 
in  die Nitrosamine uberfiihrt u. diese m it reduzierenden Mitteln behandelt. — Die 
sich durch verhaltnismaBig groBe Bestandigkeit auszeichnenden Verbb. sind zu viel- 
seitigen Kondensationsrkk. fahig u. dienen ais Zwischenprodd. fiir Heilmittel. Z. B. 
wird p-Oxyathylanilin in  verd. wss. HC1 gel. u. nach Zusatz von Eg. durch ZuflieBen- 
lassen einer wss. Lsg. von N aN 02 unter Kiihlung u. Riihren nitrosiert. Das in  Lsg. 
bleibende Nitrosamin wird m it Zn-Staub bei 30° nicht ubersteigenden Tempp. reduziert, 
Man gieBt vom ungel. Zn-Staub ab u. in  eine Mischung yon NaOH, D. 1,38,
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n. Eia unter Riihren ein. Das ausgeschiedene Hydrazin wird ausgeathert iiber K2C03 
getrocknet u. dest. Das asymm. Phcnyl-P-oxydtliylhydrazin, C6lf5-N(NH2)- CH2- CILOH 
ist oin schwach golbliclies Ol, Kp.B 158—160°. — Weitere Bcispicle botreffen die Darst. 
des asymm. Phetiyl-fS-didlhyłaminodthylhydrazins, CoH5-N(NH2)-CH2-CH2-N(C2H5).,, 
schwach gelbliches Ol, Kp.6 144—147°, enthalt kleine Mengen von //-Diathylamino- 
athylanilin voa dem es sich wegen des naheliegenden ICp.6 130° nicht trennen laCt, 
durch Nitrosierung von P-Diathylaminoathylanilin u. Red. des Nitrosamins, braunes, 
im Vakuum nicht destillierbares, bei 150° sich zers. Ol, m it Na-Amalgam, m itZn-Staub 
oder auch elektrochem. an einer verzinnten Cu-Drahtnetzkathode in  verd. CH3C02H, 
wahrend mit SnCl2 u. HC1 nur (i-Diathylaminoathylanilin zuriickgebildet wird,
— sowie des asymm. Phenyl-y-didlhylamino-P-oxypropylhydrazins, CeH5-N(NH2)- 
CH» • CH(OH) • CH„- N(C2H6)2, schwach gelbliches Ol, Kp5. 175—185°, ausgehend von 
dem durch Umsetzung von Didthylaminoglycid nach D. R. P. 473219; C. 1929. II. 
350 m it iiborschussigem Anilin  durch Erhitzen auf 100° erhiiltlichen 1-Phenylamino-
3-diathylaminopropanol-2, gelbliches Ol, K p.0 166—172°. (D .R . P. 503135 KI. 12q 
vom 6/12. 1928, ausg. 25/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Sclimidt, 
Wuppertal-Vohwinkel), Darstellung ron Salzen der p-Aminophcnylstibinsaure. (D. R. P.
502 040 KI. 12q vom 8/4. 1928, ausg. 4/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 485273; C. 1930. 1.
585. — C. 1930. I . 585 [E. P. 309184].) S c h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Franz Henie 
und Bartholomaus Vossen, Hochst a. M., Darstellung einer Sulfonsaure des 1-Methyl-
2-amino-6-chlorbenzols. (A. P. 1755 648 vom 24/8. 1925, ausg. 22/4. 1930. D. Prior. 
1/9. 1924. — O. 1926. II. 2495 [D. R. P. 434 402].) S c h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., N ew  Y ork , V. S t. A., iib e rt. v o n : Franz Henie 
u n d  Bartholomaus Vossen, H o c h s t a . M ., Darstellung von 6-Chlor-2-nitro-l-methyl- 
benzol-4-sulfonsdure. (A. P. 1759 554 vom  24/8. 1925, ausg . 20/5. 1930. D. P rio r . 
1/9. 1924. — C. 1926. I I . 2495 [D. R. P . 434 402].) S c h o t t l Xn d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Wagner, 
Bad Soden a. T., Albert Kissling, Hochst a. M., Ernst Holz, Hattersheim a. M. 
und Wilhelm Fitzky, Hochst a. M.), Herstellung ron 2,3-Dilialogen-4-amino-l-methyl- 
benzol-5- und -6-sulfonsuure. (D. R. P. 503 921 KI, 12q vom 8/9.1928, ausg. 28/7. 
1930. — O. 1930. II. 1134 [F. P. 681448].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Reddelien 
und Werner Muller, Leipzig), Darstellung der N-Oxyathylderirate ron Kemsubstitutions- 
produkten des 2-Amino-l-oxybenzols gemiiB P at. 484 996 u. Zus.-Patt., dad. gek., dafi 
liier die Kernsubstitutionsprodd. des 2-Amino-l-oxybenzols m it den Halogenhydrinen 
des Glykols oder Athylenoxyd bei gewóhnlichen oder erhohten Tempp. u. Drucken, 
gegebenenfalls bei Ggw. saurebindender sowie Verdiinnungs- oder Losungsmm. sowie 
auch K atalysatoren umgesetzt werden. ■— Es lassen sich so herstellen: 4-G'hlor-2-di- 
oxyathylamino-l-oxybenzol, F . 75—76°, sil. in Aceton, A., Chlf., Essigester, 1. in A., 
Bzl., unl, in Bzu., wl. in k. W. oder CC14. — 4-Chlor-2-oxyathylamino-l-oxybenzol, 
F . 124—125°, 11. in Aceton, A., A., Essigester, h. W., h. Bzl., h. Chlf., swl. in CC14, 
Bzn. Das Sulfat ist 11. in W., A., desgleichen das Ozalat. — 4-Methyl-2-dioxydthyl- 
amino-l-oxybenzol, F. 88—89°, sil. in Aceton, A., Essigester, Chlf., wl. in k. W., Bzl., A.
swl. in CC14, Bzn. — 4-Methyl-2-oxyathylamino-l-oxybenzol, F . 131°, 11. in Aceton,
A., li. W., h. Essigester, wl. in k. W., k. Essigester, swl. in A., Chlf., Bzl. (D. R.P.
503 031 KI. 12q vom 3/2. 1929, ausg. 26/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 484996; C. 1930.
I. 586.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Reddelien, 
Werner Muller, Leipzig, und Georg Matzdorf, Dessau), Darstellung ron N-Oxyalkyl- 
deriraten des 4-Amino-l-oxybenzols. (D. R. P. 503134 KI. 12q vom 13/7. 1927, 
ausg. 21/7. 1930. Zus. zu D. R, P. 484996; C. 1930. I. 586. — C. 1929. I I . 1591 
[E. P. 293 792].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Josef Klarer und 
Fritz Mietzsch, Wuppertal-Elberfeld), Darstellung ron Aminoalkylrerbindungen der 
cydischen Reiheii._Hierzu vgl. E . P . 307 305; C. 1930. I I . 1447. Naehzutragen ist

CHaO - /  I  ^>CHS• CHS■ N H • CH3 /  II  ^>CHS-CHS.N H S
folgendes: Aus p-Bromanisol wird in A. die Mg-Verb. hergestellt u. hierauf in v6llig 
trockenes Pyridin eingetragen. Hierzu gibt man N-Monomethylaminoathylchlorid, in
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Pyridin gel. liinzu; es entsteht die Verb. I, diinnfl. Ol, K p.u  112°. — Aus dem Hydro- 
bromid des f)-Aminoathylbromid u. Phenyhnagnesiumbromid wird II  erhalten, K p.]2 92°. 
(D. R. P. 501607 KI. 12q vom 3/3. 1928, aush. 12/7. 1930.) A l t p e t e r .

OCHfCH ), Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Her-
, rs 2 stellung ton Aminoalkylderitaten aromatischer Aminooxy-

' ^ 3  mul Polyaminoverbb. Hierzu vgl. Aust. P. 8712/1927;
C. 1929. I. 2235. Naelizutragen ist folgendes: 1-Amino-
3-metlioxy-4-isopropyloxijbenzol liefert beim Erhitzen mit 
Athylenoxyd auf 100—120° unter Druck wahrend 8 Stdn. 
eine N-Di-(oxyathyl)-verb., Kp.3 200—205°, welche mittels 

yi-ij S 02C12 in eine N-(Dichlorathyl)-verb. iibergofuhrt wird.
CH2 CH2 Letztere liiBt sich m it (C2H 5)2NH zu der Verb. nebenst.

/p  TT 1 Ń NYP T T  , Zus. umsetzen, Kp.„j5 190—192°. (Holi. P. 22101 vom
 ̂ a \ 2 s/2 8/6 1927) ausg. 16/ 6 .1930. D. Prior. 8/7.1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: K. Brand, Marburg 
Lahn), Herstellung ton fj-Phenylathylalkohol oder dessen Estern m it organ. Sauren 
aus Plienylathylamin u. H N 02, darin  bestehend, daB man die Rk. in  der Lsg. einer 
schwachen Siiure, vorzugsweise einer organ. Carbonsaure, vor sich gehen laBt. — Das 
Verf. verlauft wesentlich glatter ais bei Verwondung starker Mineralsauren, bei denen 
von Beginn an Entw. nitroser Gase einsetzt, ein Teil des /?-Phenylathylamins also 
unverandert bleibt. Dagegen entweicht in essigsaurer Lsg. dor N , ohne jeden Geh. 
an  nitrosen Gasen in  lebhaftem Strom. ZweokmaBig ver\vendet man an Stelle der 
freien Base eines ihrer Salze m it einer schwachen Saure, wie das Carbonat. Ais un- 
mittelbares Reaktionsprod. erhalt man in  der Regel ein Gemisch des freien Phcnyl- 
iithylalkoliols m it dem Phenylathylester der jeweils benutzten organ. Saure, im Falle 
der Verwendung von CH3C02H also Phenyliithylalkohol neben Phenylathylacetat. 
Das Gemisch kann in  einfacher Weise, entweder auf reincn Alkohol oder auf reinen 
Ester, verarbeitet werden. Z. B. wird j5-Phenyldthylamincarbonat in  50°/oig. CH3C02II  
gel. u. allmahlich m it einer konz. N aN 02-Lsg. versetzt, bis eine Probe, auf Zusatz von 
verd. H 2S04, KJ-Starkepapier blaut. Es erfolgt eine lebhafte N2-Entw., u. nach einiger 
Zeit scheidet sich auf der Oberflache der Fl. eine ólige Schicht ab. Man erwarmt noch 
einigo Zeit nach Zugabe der N aN 02-Lsg. auf 80—90°, trennt das Ol von der wss. Schicht 
u. zieht diese m it einem geeigneten Losungsm. aus. Der Auszug wird nach Abdest. 
des Losungsm. m it der Hauptmenge des Oles vereinigt u. das nunmehr vorliegendo 
Gemisch von /?- PhenyldthylalkoJiol u. /S-Phenylathylacetat m it alkoh. Alkalilauge zu 
reinem Alkohol verseift. — Analog erhalt man aus fi-Phe.nylathylamincarbo-nat in Ggw. 
von wss. HCOJI unter Zusatz von H C02Na ein Gemisch von f}-Phenyldthylalkohol 
u. f}-Phenylathylformiat. (D. R. P. 504861 KI. 12o vom 4/12. 1924, ausg. 8/8. 
1930.) S c h o t t l a n d e r .

J .  D. Riedel-E . de H aen A. G., Berlin, Darstellung ton Yanillin. (Oe. P- 
117483 vom 9/11. 1926, ausg. 25/4. 1930. D. Priorr. 10/11. 1925, 28/1. 1926 u. 17/3-
1926. — C. 1929. I. 3036 [F. P. 624 227].) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung ton aromatischen 
Nitrilen aus diazotierten aromat. Aminen durch Behandlung m it Cu-Diaminokalium- 
cyantir. — 21,4 Teile Toluidin werden m it 14 Teilen NaNO, in salzsaurer Lsg. bei 0° 
diazotiert, u. dazu wird eine Lsg. von Cu-Diaminokaliumcyanur zugegeben, erhalten 
durch Zusatz einer Lsg. von 27,5 Teilen CuSO., zu 28,6 Teilen KCN u. 44 Teilen 10%ig- 
NHj-Lsg. Das gebildete Tolunitril wird m it W.-Dampf abdest. In  gleichcr Weise wird 
aus Anilin Benzonitril erhalten. (F. P. 684400 vom 5/11. 1929, ausg. 25/6. 1930.
D. Prior. 7/11. 1928.) M. F. M u l l e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, iibert. von: Walter Schoeller, Berlin- 
Charlottenburg, und Hans Georg Allardt, Berlin-Reinickendorf-West, Herstellung 
ton halogensubstituierten Aminobenzoesaurealkaminestem. (A. P. 1 765 621 vom 18/8. 
1928, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 6/8. 1927. — C. 1930. I. 1371 [E. P. 321 968].) Sch.

Socićte an. M. Naef & Cie., Genf, Schweiz, Herstellung eines Alkylcyclohexen- 
aldehyds. (Schwz. P. 136 907 vom 17/4. 1928, ausg. 17/2. 1930. — C. 1930- I. 2796 
[F. P. 672025].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kondensationsprodukte aus 
Cyclohexanon und aromatischen Aminen. (Schwz. PP. 136 558, 136 559 vom 8/2. 
1928, ausg. 16/1. 1930. D. Prior. 11/2. 1927 u. 137 635 vom 8/2. 1928, ausg. 1/4. 1930.

X H . 2 . 131
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D. Prior. 22/9. 1927. Zuss. zu Schwz. P. 133476; C. 1929. II. 3625.. — C. 1939.1. 2824

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Korten,
Frankfurt a. M.-Fechenheim), Herstellung von hydrierten Abkommlingen des Diphe.nyls, 
dad. gek., daB man die in  denD . R. P. 467728; C. 1929. I. 3145 u. 497628; C. 1930.
II. 805 besohriebenen Kondensationsprodd. aus hydroaromat. Ketonen u. aromat. 
Aminen bzw. Phenolen auf hóhere Temp., z. B. durch Dest. im Yakuum, erhitzt. — 
(Hierzu vgl. das Teilref. nach E. P. 310832; C. 1929. I I .  2372). Nachzutragen ist 
folgendes: Das Tetrahydro-4-oxydiphenyl aus Bzn. Nadeln, F. 124°, ist in  verd. Nu OH 1., 
auf Zusatz von konz. Lauge oder NaCl scheidet sieh sofort das wl. Na-Salz, glanzende 
Nadeln, aus. — Dest. man das 3-kernige Kondensationsprod. aus Cydohezarum u. Anilin  
unter 12 mm Druck, so beginnt bei ca. 150° ein Destillat aufzutreten, wahrend der 
Kp. allmulilich weiter ansteigt bi8 ca. 250°. Die Hauptmenge, Kp. 160—190°, wird 
nach dem Erkalten in verd. HC1, D. 1,14, eingegossen, wobei daa wl. Ilydrochlorid 
des Tetrahydro-4-aminodiphenyls sieh abscheidet. Man saugt ab, wiischt m it verd. 
HC1 aus u. zerlegt durch Erwarmen m it verd. Lauge. Die gereinigte freie Base ist ein 
boi 15° nicht erstarrendes, wasserhelles, sieh an der Luft braunendes Ol, K p.l4 171 
bis 173°. — Analog erhalt man aus dem Kojidensationsprod. von o-Cliloranilin u. Cyclo- 
hexanon, F. 118°, das Teiraliydro-Ą-aminoS-chlc/rdiplienyl, Kp.1(1 196—198°, erstarrt 
in  der Kiilte zu langen, strahligen Krystallen, F. 32°, — u. aus dem Kondensations
prod. von o-Anisidin u. Cyclohexajio?i das Telrahydro-4-amino-3-methoxydiphenyl, aus 
Bzn. breitflachigo Schuppen, F. 59°, K p.i2 185—187°, Sidfat wl., die sehr bestandige 
Diazoverb. liefert mit 2-Oxyjiaphthalin-3,6-dimlfons(i'ure einen yiolettroten Azofarbsioff. 
Die Rk. verlauft wahrscheinlich derart, daB 1 Mol. Phenol bzw. Arylamin abgespalten 
wird. Allen Prodd. gemeinsam ist dor durch die aliphat. Doppelbindung bedingte 
ungesatt. Charakter, so daB sie z. B. m it Leichtigkeit Br, H2 u. dgl. anlagern. Sie sind 
wertvolle Ausgangsstoffe fiir dio Herst. von Farbstoffen u. Heilmitteln. {D .R . P. 
501853 KI. 12o vom 13/4. 1927, ausg. 24/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Fritz Mayer, 
Frankfurt a. M., Kurt Billig, Hóehst a. M., Karl Horst, Hofheim a. T ., und Karl 
Schirmacher, Hochst a. M., Herstellung cyclischer, aromatischer Ketom. (A. P. 
1754031 ram  15/3. 1927, ausg. 8/4. 1930. D. Prior. 16/3. 1926. — C. 1928. I. 2209 
[F. P. 631003]. 1929. I . 1271 [Schwz. P. 126 404 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Richard Michel, 
Krefeld, Darstellung fon kemdthylierten Naphthalindertiaten. (A. P. 1766 344 vom 
7/4. 1928, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 4/2. 1926. — C. 1928. I. 2309 [F. P . 
628 440].) S c h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., N ew  Y ork, V. S t. A ., iib e rt. v o n : Bruno Heyn, 
O ffenbach a . M ., Herstellung von Derivaten der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsdure. (A. P. 
1754 390 vom  28/2. 1929, ausg . 15/4. 1930. D. Prior. 27/2. 1928. — C. 1930. I . 1538 
[F . P. 670 462].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Arylessig- 
siiuren durch Einw. von Mono- oder Dihalogenessigsauren auf aromat. KW-stoffe 
bei 100—275°. Es lassen sieh so herstellen: a-Naphthylessigsaure aus NapHthalin u. 
Monochlor- bzw. -bromessigsdure bzw. dereń E stern ,-Acenaphthyl-5-essigsaure,-Anthracyl- 
essigsdure, -Fluorenylessigsaure. — Aus a -Bromnaphlhalm oder a-Chlomaphthalin erhiilt 
man o'.-Brom- bzw. a-Chlomaphthylessigsaure. — Aus p-NaphOwl wird m it ClCH,COOH 
das Lacton der 2-Oxy-l-?iaphthy{essigsaure, aus Naplithalin u. Cl2CHCOOH die Di- 
naphihylessigsdure erhalten. (E. P. 330 916 vom 19/2. 1929, ausg. 17/7. 1930.) A l t p .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Richard Herz, 
Frankfurt a. M., und Max Schubert, Fechenheim, Herstellung von o-Cyanarylthio- 
glykolsduren. (A. P. 1766820 vom 15/3. 1928, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 17/3. 1927.
— C. 1929. II . 795 [E. P. 306 575 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Richard Herz und Fritz Schulte), 
Frankfurt a. M., Herstellung von Umwandlungsprodukten der Derirate und Substitutions- 
produkte der S-Cyaiwaphthalin-l-sulfons&ure. Zu dem Ref. nach F. P. 620718, E. P. 
276126 usw.; C. 1929. I. 2695 ist nachzutragen, daB man durch Einw. von Dimethyl- 
s-ulfat oder p-Toluolsulfomauremethylester auf 5-Oxynaphthostyril das 5-Methoxynaphtho- 
styril erhalten kann. Dieses la.Bt sieh durch vorsichtiges Behandeln m it Yerseifungs- 
mitteln in die l-Amiiio-5-methoxynaplithalin-8-carbcmsdure iiberfuhren. (D. R. P.

[F. P. 648 940].) A l t f e t e r .
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504 342 KI. 12p vom 5/12. 1925, ausg. 2/8. 1930. Zus. zu D. R. P. 441225; C. 1928.
II. 1621.) S c h o t t l a n d e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Henry Alfred Piggott und Ernest 
Harry Rodd, Blackley, Manchester, Darstellung substituierter Indole. Man erhitzt 
Verbb. der allgemeinen Formel: Aryl(CH2'R )1'(N H -CO -Ri)2, worin Aryl ein zwei- 
wertiges aromat. Radikal, R  ein H-Atom oder einen KW-stoffrest, R t einen KW-stoff- 
rcst bedoutet, in einem indifferenton Lósungsm., in Ggw. eines Alkalimetalls m it oder 
olmo Zusatz eines Cu-Katalysators u. eines prim. aromat. Amins (hierzu vgl. auch
I. G. F  a r  b e n i n d u s t  r i e A k t. - G o s . , D. R. P. 479 283; C. 1929. II . 1348). —
Z. B. wird 2-Acetylamino-l-methylbenzol in Diathylanilin gel. mit Na unter starkem 
Schutteln wahrend 24 Stdn. gekocht. Das Lósungsm. wird abdest., der Ruckstand 
gekiihlt, das liberschussige Na m it CH.OH zerstort u. dureh Zugabe von W. die Na- 
Verbb. zers. Das 2-Mcthylindol wird dureh Dest. m it uberhitztem Wasserdampf ab- 
getrennt. — Man kann auch unter Cu-Pulver- oder Cu-Bronzezusatz u. von Toluidin 
arbeiten, wobei die Rk. wesentlich beschleunigt u. die Ausbeute verbessert wird. — 
Aus 2-Propiwiylamino-l-methylbenzol entsteht ahnlicli das 2-Athylindol, K p.25 IGO—170°, 
aus Lg. Platten, E. 35°, — aus 2-Acetylamino-l,5-dimethylbenzol das 2,5-Dimethylindol, 
Kp..10 188°, aus A. Platten, P. 114—115°, — aus 2-Ace.tylamino-l,3-dimethyIbcnzol das 
2,7-Dimethylindol, Kp.J0 146— 148°, aus Lg. Krystalłe, F. 35—37°, Pikrat, E. 154 bis 
155°, — aus 2-Benzoylamino-l-methylbenzol das 2-Phemylindol, aus Athylacetat Platten 
oder Prismen, E. 185°, — aus Mcdonyldi-o-toluidid das Di-2-indolylmethan, Kp.ls 152 
bis 153°, — sowie aus 2-Acetylamino-l-athylbenzol das 2,3-Dimethylindol, aus PAe. 
Krystalłe, E. 104— 105°, Pikrat aus A. braune Nadeln, F. 153°. (E. P. 330 332 vom 
26/3. 1929, ausg. 3/7.1929.) S c h o t t l a n d e r

I. G. Farbenindustrie Akt. Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus, Mannheim, Heinrich Neresheimer, Ludwigshafen a. Rh., Willy Eichholz, 
Mannheim, Georg Boehner, Edingen a.N ., Wilhelm Schneider, Ludwigshafen a. Rh.), 
Darstellung von Anthrachinon und seinen Abkommlingen, dad. gek., daB man in Weiter- 
bldg. des Verf. des H auptpat. die Kondensationsprodd. aus 1 Mol. eines a-Naphtho- 
chinons u. 1 Mol. eines 1,3-Butadiens m it alkal. wirkenden Mitteln in Abwesenheit 
von H2 aufnehmenden Mitteln oder m it sauer wirkenden Mitteln bchandelt u. gegebenen- 
falls die dabei gebildeten Umlagerungsprodd. dehydriert. (Vgl. E. P. 32 0 375, Ć. 1930.
II. 809.) (D. R. P. 498360 KI. 12o vom 12/6. 1928, ausg. 18/6. 1930. Zus. zu D. R. P.
494433; C. 1930. II. 807.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus, Mannheim, Heinrich Neresheimer, Ludwigshafen a. Rh., Willy Eichholz, 
Mannheim, Georg Bohner, Edingen a .N ., und Wilhelm Schneider, Ludwigs
hafen a. Rh.), Darstellung von Anthrachinon und seinen Abkommlingen, 1. dad. gek., 
daB m an in Weiterbldg. des Verf. des D. R. P. 494433 die aus den Kondensationsprodd. 
von 1 Mol. Benzochinon m it 2 Moll. eines 1,3-Butadiens oder m it je 1 Mol. zweier 
verschiedener 1,3-Butadione dureh Einw. sauer oder alkal. reagierender Mittel oder 
dureh Erhitzen erhaltlichen Umlagerungsprodd. einer gelinden Dehydrierung unter- 
w irft u. die Reaktionsprodd. gegebenenfalls weiter dehydriert. — 2. dad. gek., daB 
man Umlagerung u. gelinde Dehydrierung in einem Arbeitsgang vornimmt. — (Hierzu 
vgl. auch E. P. 320375; C. 1930- II. 807.) Nachzutragen ist folgendes: Die 1,4,5,8- 
1 etrahydroanthrahydrochinone u. die 1,4,5,8-Tetrahydroanthrachinone konnen auf 
Anthrachinone verarbeitet werden oder lassen sich zur Herst. von Farbstoffen u. phar- 
mazeut. Prodd. verwenden. Das 1,4,5,8-Telrahydroanthrahydrochinon laBt sich auch 
dureh Oxydation des Kondensationsprod. aus 1 Mol. Benzochinon u. 2 Moll. 1,3-Butadien 
in einer Suspension in  10%ig- NaOH m it alkal. K 3Fe(CN)6-Lsg. bei 60—70° gewinnen. 
(D .R . P. 502043 KI. 12o vom 6/7. 1928, ausg. 24/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 494433;
C. 1930. II. 807.) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G.', Berlin, Verfahren zur Darstellung eines 2,4-Dimethyl- 
cumaran und 4-Methyl-6-isopropylenphenol enthaltenden Gemisch&s. (Schwz. P. 135 936 
vom 30/7. 1927, ausg. 2/1. 1930. D. Priorr. 11/8. 1926 u. 11/3. 1927. Zus. zu Schwz. P. 
128467; C. 1929. I. 2822. — C. 1929. I. 2822 [E. P. 306 051].) N o u v e l .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Ernst Runne, 
Karl Moldaenke und Ernst Fischer, Frankfurt a. M.,-Hoehst, Herstellung von Alk- 
oxy-3-oxythimmphthenen. (A. P. 1765703 vom 18/9.1928, ausg. 24/6.1930. D. Prior. 
8/10. 1927. — C. 1930. I. 2011 [E. P. 298 493].) S c h o t t i ,a n d e r .

131*
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Heinrich Greune, Hoehst a. M., und Max Thiele, Frankfurt a. M.), Darstellung von 
Garbazol und dessen Substitutionsprodukten, dad. gek., daB man die entsprechenden 
Carbazol-N-sulfonsiiuren in  wss. Lsg. m it verd. Saure erhitzt. — Das Verf. ermoglicht, 
unter Vermeidung der wiederholten Krystallisation aus organ. Losungsmm., wie Xylol 
oder Chlorbenzol, dio Gewinnung von reinem Carbazol u. dessen Substitutionsprodd. 
Z. B. wird carbazol-N-sulfonsaures Na  bei 70—80° in  W. gol. u. m it verd. H.>SOj ver- 
setzt. Wenn keine unveranderte N-Sulfonsaure mehr vorhanden ist, wird das aus- 
gesehiedene Carbazol filtriert, m it W. gewaschen u. getroeknet. — Analog erhalt man 
durch Erhitzen der N-Sulfonsdureji des 3-Nitrocarbazols bzw. des 3,6-Dibromcarbazols 
m it yerd. H.,S04 auf 80° die entsprechenden freien Carbazole. (Hierzu vgl. F. P. 638175 
u. E. P. 298550; C. 1929. I I .  1075.) (D. R. P. 504 340 KI. 12p vom 3/8. 1926, ausg. 
2/8. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Ballauf, 
Friedrich Muth und Albert Schmelzer, Wuppertal-Elborfeld), Darstellung von Sub- 
stitutionsprodukten des Carbazols. (D. R. P. 504341 KI. 12p vom 6/1. 1928, ausg. 
2/8. 1930.) — C. 1930. I I . 470 [F. P . 666450]. 471 [E . P. 303250]. 1283 
[E. P. 328933].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines N-Athyl- 
carbazolaldehyds. (Schwz. P. 135 935 vom 1/2. 1928, ausg. 16/12. 1929. D. Prior. 
2/2. 1927. Zus. zu Schwz. P. 134 096; C. 1930. 1. 4271. — C . 1929. I. 2826.) H o p p e .

General Anilinę Works, Inc., N ew  Y ork , V . S t. A ., iib e rt. v o n : Heinz Eich- 
wede u n d  Erich Fischer, H o eh st a . M ., Darstellung von l-Sulfoaryl-5-pyrazolon-3-car- 
bonsdurealkylestem. (A. P. 1766 813 vom  8/11. 1927, ausg . 24/6. 1930. D. P rio r. 
27/11. 1924. —  C. 1928. I. 1461 [Schwz. P . 119718 usw .].) S c h o t t l a n e d r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von farblosen Schmelzprodukten 
aus l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-diinethylamino-5-pyrazolon und ScMafmitteln. (Holi. P. 
21493 vom 7/5. 1927, ausg. 15/4.1930. D. Prior. 18/6. 1926. — C. 1929. I . 1615 
[E. P. 272 875].) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Darstellung farbloser Schmelzprodukte aus 
Phenyldimethyldimethylaminopyrazolon. (Oe. P. 117489 vom 9/5. 1927, ausg. 25/4. 
1930. D. Prior. 18/6. 1926. Zus. zu Oe. P. 109172; C. 1928. II. 2752. — C. 1929.1. 1615 
[E. P. 272 875].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht und 
Hans Rotger, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung stickstoffhaltiger Kmdensations- 
produkte aus Acetylen und Ammoniak m it Hilfe von Katalysatoren bei erhohter Temp., 
dad. gek., daB man solche Katalysatoren verwendet, welche Metalle enthalten, die 
die Kohlenstoffbldg. aus C2H , nicht oder nur wenig begiinstigen. — Hierzu vgl. F. P. 
658 614; C. 1929. I I . 1593. Nachzutragen ist folgendes: ZnO wird m it verd. AuC13- 
Lsg. geschlammt, in reduzierender Atmosphare getroeknet u. bei 450° iiber den Kata- 
lysator ein Gemisch yon C2H 2 u. NH3 geleitet. Das Kondensat enthalt etwa 80% 
Nitrile (Kp. 70—100°), 15% W. u. wenig Pvridinbasen (Kp. 120—130°). (D. R. P. 
503133 KI. 12p yom 18/11.1927, ausg. 21/7. 1930.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
ron 2-Chlorchinolin-4-carbcmsauredidthyh,minodthanolester. (Schwz. P. 137 940 vom  
15/7. 1927, ausg. 16/4. 1930. Zus. zu Schwz. P. 131926; C. 1929. II. 2106. — C. 1930.
I. 894 [E. P. 294118].) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
von 2-Didthylaminodthoxychinolin-4-carbonsauredthylester. (Schwz. P. 137964 vom 
15/7. 1927, ausg. 16/4. 1930. Zus. zu Schwz. P. 135076; C. 1930. 1. 2632. — C. 1930.
I . 894 [E. P. 294118].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Jensch, 
Frankfurt a. M.-Hochst, und Otto Eisleb, Hofheim Taunus), Darstellung basischer 
Derivate der Nitro-9-aminoacridine. (D. R. P. 498 661 KI. 12p yom 19/1. 1928, ausg. 
31/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 488680; C. 1930. I. 1332. — C. 1930. I I . 626 [E. P. 
304 280].) A l t p e t e r .

C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a. Rh. (Erfinder: C. Schopf, Darm
stadt, und L. Winterhalder, Nieder-Ingelheim a. Rh.), Verfahren zum Hydrieren von 
Thebain und zur Herstellung von Dihydromorphin. (D. R. PP. 503 924 KI. 12p vom 
16/2. 1927, ausg. 30/7. 1930 u. 504830 KI. 12p vom 16/2. 1927, ausg. 8/8. 1930. —
C. 1930. I. 3724 [E. P. 285404, S ch w z . P. 133944].) S c h o t t l a n d e r .
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Chemische Fabrik Promonta G. m. b. H., Hamburg, Herstellung von loslichen 
Cholesterimerbindungen nach D. R. P . 491221, 1. dad. gek., daB die durch Zusammen- 
schmelzen von Cholesterin m it zwei- oder mehrbas. anorgan., aliphat. oder aromat. 
Saureanhydriden bei Tempp. bis zu 130° erhaltene Schmelze zwecks Abtrennung der 
unyerbrauchten Saureanhydride u. der neutralen Bestandteile nach dem Auflosen 
mit gasformigem oder konz., wss. NH3 behandelt wird. — 2. dad. gek., daB zwecks 
W eiterverarbeitung das abfiltrierteGemisch der Salze in  so yiel verd. H 2S 04 suspendiert 
wird, daB beim Schiitteln der Suspension m it A. zwei klare Schichten entstehen u. 
durch Einengen der ath . Schicht, Zugabe von A. u. W. der saure Ester in  reiner Form 
ausgefallt wird. — Auf diese Weise wird die bei Verwendung von KOH auftretende 
Bldg. von Emulsionen vermieden u. eine glatte u. schnelle Arbeitsweise ermoglicht. 
Z. B. werden Cholesterin u. Bernsteinsaure- oder Phthalsaureanhydrid mehrere Stdn. 
in  einer C02-Atmosphare bei ca. 150° erhitzt, Nach dem Erkalten wird die erkaltete 
Schmelze fein gepulvert, in  sd. A. gel. u. nach dem Abkiihlen filtriert, „Zum F iltra t 
gibt m an konz. wss. NH3 bis zur alkal. Rk. der Lsg., wobei sich die im A. unl. NH.r  
Salze der Phthalsaure u. des sauren Phthalsaure-Oholesterinesters abscheiden. Man 
filtriert die Salze ab, suspendiert sie in  soviel yerd. H 2SO.,, daB beim Schiitteln m it 
A. zwei klare Schichten entstehen. Die auf ein kleines Vol. eingeengte ath. Schicht 
wird m it A. yersetzt u. der saure Ester durch Zugabe von A. ausgefallt. (D. R. P. 
504826 KI. 12o vom 6/7. 1927, ausg. 8/8. 1930. Zus. zu D. R. P. 491221; C. 1930. 
I. 2633.) „ S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
E. Reinhard, Die, Dispersion der Farbstoffe im Farbbade. Der Dispersitatsgrad 

der Farbstoffe in der F lotte sollte mehr beachtet werden, da nur ein fein dispergiorter 
Farbstoff geniigend tief in die Faser eindringt. Niitzlich sind Schutzkolloide, die die 
Oborflachenspannung der F lotte yerbessern. Von besonderem W ert sind Netzmittel, 
wie Tetracarnit, die eine feine Dispergierung fórdern; sie zeigen ihre Wrkg. auch bei 
alten, durch Polymerisation unbrauehbar gewordenen Badern, sowie beim Abziehen 
von Farbungen. (Ztschr. gen. Textilind. 33. 556—58. 13/8. 1930.) F r i e d e m a n n .

Edw. Robertson, Anrcgungen zum Farben von Kunstseidegarn. Vf. macht genauo 
Angaben iiber die zum Reinigen, Bleichen u. Egalisieren gebrauchlichen Behandlungen 
von Kunstseide aus regenerierter Cellulose vor dem Farben, sowie iiber das Farben 
m it bas. u. direkten Farbstoffen u. das Nachbehandeln. (Rayon Record 4. 805. 25/7. 
1930.) H . S c h m i d t .

Chas. E. Mullin, Das Farben von Viscose. Eine Ubersicht und Erorterung der rer- 
schiedenen Faktoren, welche das gleichma^ige Fafben von Yiscose beeinflussen. Literatur- 
iibersicht. (Silk Journ. Rayon World 7. Nr. 73. 41—42. 20/6. 1930.) F r i e d e m a n n .

Raymond Curtis, Das Farben ton Seide mit Kiipenfarben. Die Schwierigkeiten 
beim Farben yon Seide m it Kiipenfarbstoffen werden beschrieben. (Silk Journ. Rayon 
World 7. Nr. 73. 31—32. 20/6. 1930.) F r i e d e m a n n .

Raffaele Sansone, Farben von Kunstseidenstriimpfen auf der Form. (Silk Journ.
Rayon World 7. Nr. 73. 45— 44. 20/6. 1930.) F r i e d e m a n n .

Kurt Quehl, Das Anfarben von Wolle und Seide mit sauren Farbstoffen. Das Verh. 
yon Wolle u. Seide gegen saure Farbstoffe ist nur durch gleichzeitige Beriicksichtigung 
rein chem. u. kolloidchem. Gesichtspunkte aufzuklaren. Fiir das chem. Verh. ist der 
Geh. der tier. Faser an Aminosauren u. Saureamiden maBgebend. Es wird nun nach 
P .  P f e i f f e r  (C. 1930.1. 3832) gezeigt, wie sieh die abgetrennten Basen, z. B. Sarkosin- 
anhydrid u. Glykokoll gegen die wirksamen Gruppen der Farbstoffe yerhalten. Es 
zeigt sich, daB die chromophoren Gruppen wie in Azobenzol oder Anthrachinon keine 
Verb. m it den oben genannten Amiden u. Aminosauren eingehen, wohl aber die auxo- 
chromen Gruppen, wie NH2, OH, COOH, S03H. Essigsaure wird minder fest gebunden 
ais Wein- u. Ćitronensaure, entsprechend den Erfahrungen der Ayiyage. Diesen Er- 
gebnissen gemafi yerbinden sich auch die Farbstoffe m it den Amiden u. Saureaminen.
o-Oxyazoverbb. binden nur, wenn sie gleichzeitig eine S03H-Gruppe enthalten. Fiir 
den yorwiegend chem. Charakter der Wollfarbung sprechen die festen von der Wolle 
aufgenommenen Sauremengen (K. H. M e y e r )  u . das ,,Ausziehen“ der Farbflotten. 
Nebenher spielen aber auch Adsorptionsyorgange eine Rolle. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 
540—41. 558—59. 13/8. 1930.) F r i e d e m a n n .
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J. Janer y Janer, Die BleiweifSindustric. Es wird iiber die Fabrikation von 
BleiweiB nach ycrschicdenen Verff. berichtet. Nur mit dem KammcrprozeB, Oxy- 
dation des Bleies, Bchandlung mit Essigsaure zur Bldg. eines neutralen Aeetats, Verb. 
des letzteren mit PbO zum bas. Aeetat, das m it CO, BleiweiB liefert, wurde ein voll- 
kommen amorphes Prod. erhalten, (Chim. et Ind. 23. Sonder-Nr. 3bis. 359—60. Mjirz 
1930.) ______________  J u n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Thauss, 
Kóln-Dcutz,, Gustav Mauthe, Kóln-Holweide und Arnold Doser, Kóln-Miilheim), 
Ve,rfahren zum Reservieren von Wolle und Seide nach D. R. P. 469 232, darin bestehend, 
daB man an Stelle der dort erwahnten Harzsulfonsauren Prodd. verwendet, die man 
erhalten kann, wenn man aromat. KW-stoffe dereń Hydróxylderivv. sowie Sub- 
stitutionsprodd. beider cntweder fur sich oder im Gemisch m it Harzen oder in Form 
von Kondensationsprodd. m it Harzen m it H :S04 behandclt u. danach m it Aralkyl- 
halogeniden kondensiert. — In  einem halbwollenen Stiick m it kunstseidenen Effekt- 
fadcn wird die Wolle m it Orange I I  sauer vorgefarbt u. dann die Kunstseide bei 50° 
mit Brillantbenżoblau gedeckt unter Zusatz einer aus Kolophonium u. Phenol m it 
Monohydrat erhaltlichen Sulfonsaure, die nachtraglich m it o-Chlorbonzylchlorid bo- 
handclt wurde, die Kunstseide wird tiefblau gefarbt, wahrend die Wolle fast unberiihrt 
bleibt. (D. R. P. 503988 KI. 8 m  vom 1/11. 1927, ausg. 30/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 
469 232; C. 1929, I. 1169.) . F r a n k .

General Anilinę Works, New York, iibert. von: Arnold Doser, Kóln-Miilheim 
Gustav Mauthe, Kóln-Holweide, und Alfred Thauss, Kóln-Deutz, Reseruieren der 
tierisclien Faser. (A. P. 1 762 011 rom  19/1. 1929, ausg. 3/6. 1930. D. Prior. 25/1.
1928. — C, 1929. I. 2924 [E. P. 304742].) F r a n z .

Dr. A. Schruitz, Diisseldorf-Oberkassel, Miltel zum Reibechtmachen reibuneehter 
Ausfarbungen auf pflanzlichen oder tierischen Fasern, bestehend aus einor in h. wss. 
Lsg. anzuwendenden, móglichst innigen Mischung von etwa 3 Gewichtsteilen eines 
nativen EiweiBstoffes, insbesondere Casein, m it etwa 2 Gewichtsteilen eines borsauren 
Alkali- oder NH4-Salzes u. etwa 5 Gewichtsteilen eines NH4-Salzes einer anorgan. 
oder organ. Saure. (D. R. P. 502 550 KI. 8 m vom 31/1. 1926, ausg. 12/7. 1930.) F r a .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Guenther, 
Kóln-Riehl), Verfahren um mit Chromfarben liergestellte Farbungen teilweise wieder 
abzuziehm, darin bestehend, daB man ais Abziehmittel saurebestandigo Sulfosauren 
ungesatt. Fettsauren verwendet. — Man verwendet z. B. die durch Sulfonieren von 
teehn. Olsaure u. Phenol m it 20%ig- Oleum erhaltliche Sulfonsaure. Die Farbungen 
bleiben dabei im Ton u. werden nur wesentlich heller. Mit uberfarbeechten Farbstoffen 
liergestellte Baumwollcffekte bleiben Yollstandig erhalten. Die teilweise abgezogenen 
Farbungen lassen sich auch m it Chromfarben ohne weiteres wieder auffarben. (D. R. P. 
501387 KI. 8 i vom 11/1. 1927, ausg. 1/7. 1930.) F r a n z .

Soeiete Chimique des Usines du Rhóne, Paris, Verfahren zum Farben von Cellu- 
loseestem und CeUuhseathern, insbesondere Acetylcelłułose, m it Mineralfarbstoffen. 
(Oe. P. 118216 rom  25/7. 1927, ausg. 25/6. 1930. F. Prior. 3/8. 1926. — C. 1927.
I I .  765 [F. P. 619 764].)' E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinz Eichwede, 
Erich Fischer und Erich Muller, Frankfurt a. M.-Hdcbst), Farben ton Celluloseestem 
und -athem. (D. R. P. 501443 KI. Sm  vom 10/1. 1925, ausg. 4/7. 1930. — C. 1926.
I I .  649 [E. P. 245 790].) " F ranz .

Erich Bohm, Wien, Verfahren zum gleichmiipigen Durchfdrbm von pordsem Gut. 
Beim Farben m it nicht kreisender Flotte wird die das Gut vollstandig bedeckende 
F I. in einem geschlossenen Behalter abwechselnd einem Unterdruck u. dem Atmospharen- 
oder einem hoheren Druck ausgesetzt. (Oe. P. 118 063 vom 20/11- 1926, ausg. 10/6. 
1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI. (Erfinder: Paul Rabe, Lever- 
kusen), Verfahren zur Ve.rbesse_.Tung der Lichteclitheit basischer Farbungen. (D. R. P. 
503811 KI. 8m  vom 13/8. 1926, ausg. 26/7. 1930. — C. 1928. I I .  1496 [F. P. 
639 469].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Streng, 
Frankfurt a. M.-Hochst), Verfahren zur Erzeugung von Buntreserven unter Anilin- 
schunrz mit Hilfe fon Eisfarben aus Azofarbstoffkoponenten, die keine Sulfo- oder 
Carboxylgruppe enthalten, dad. gek., daB man Druckpasten yon Kupplungskom-
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poncntcn, dio neben ZnO einen bcdeutenden OberschuB von Atealkali enthalten, auf 
den unentwiokolten Anilinschwarzklotz (Prud’homme-Sclvwarz) aufdruekt, das Schwarz 
durch Dampfen im M ather-Platt entwickelt u. hierauf durch eine Diazolsg. passiert. — 
Ais kupplungsfahige Verbb. verwendet man Naphtholo, Arylide der 2,3-Oxynaphthoe- 
saure, D eriw . der l-Oxynaphthalin-4-carbonsaurc, Pyrazolonderiw., Acylessigsaure- 
arylide usw. (D. R. P. 504163 KI. 8 n  vom 3/2. 1929, ausg. 2/8. 1930.) F r a n z .

G. Manetti, P. Benaglia und M. Luchsinger, Mailand, Italien, Herstellung ton 
graphischen Drucken auf metallischen oder metallisierten Oberflachen. (E. P. 314635 
Tom 4/5. 1928, ausg. 25/7. 1929. — C. 1929. I I .  2109 [F. P. 652 703].) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Glieten- 
berg und Wilhelm Neelmeier, Leverkusen), Darstellung wasserlóslichcr Kcmdensations- 
produkte aus aromatischen Diazoterbindungen u. aminomethylschwefliger Saure oder 
ihren D eriw ., dad. gek., daB man aromat. Diazoverbb. in  Ggw. von saurebindenden 
Mitteln auf aminomethylschweflige Saure oder ihre D eriw . yon folgender allgemeinen 
Formel: R1-NH-CH(R2)-O -S 02Na, worin R;i =  H, ein aliphat. oder hydroaromat. 
Radikal oder den Rest einer alkylsehwefligen Saure u. R2 =  einen Alkyl-, Aryl- oder 
Aralkylrest bezeichnen, oinwirken laBt. — Von den D oriw . der aminomethylschwefligen 
Saure NH2-CH2-O -S02Na lassen sich die iminodimethylschweflige Saure nach dem 
Verf. des D. R. P. 216072 durch Einw. von 1 Mol. N H 3 auf 2 Moll. formaldchydschwefligę 
Saure, die ubrigen D eriw . durch Einw. von NH3 oder prim. aliphat. oder hydroaromat. 
Aminen auf die Disulfitverbb. boliebiger Aldehyde gewinnen. Die sowohl in der Farberei 
u. Druckerei ais auch auf dem Pflanzenschutzgebiet Yerwendung findonden Konden- 
sationsprodd. m it aromat. Diazoverbb. der allgomeinen Formel: A ryl-N : N-N(Ri)- 
CH(Rj)• O• SO„Na, worin Rj =  H, Alkyl- oder hydroaromat. Radikal, R2 =  H, Alkyl- 
Aryl- oder Aralkylrest, sind im allgomeinen in  W. 11. u. bilden im festen Zustande 
schwach golb gefiirbte Krystalle. Sowohl in wss. Lsg., ais auch in trockenor Form 
zoichnen sio sich durch groBe Bestandigkeit aus. Beim Yersetzcn der wss. Lsg. mit 
Mineralsauren, sauren mineralsauren Salzon oder starken organ. Sauren tr l t t  alsbald Spal- 
tung in  die Komponenten ein. Z.B. laBt man in eine mit uborschiissigem CHaC02Na ver- 
setzte wss. Lsg. von l x/4 Mol, mćthylaminomethylschwefliger Sdure, CH3NH • CH2 • O • S02Na 
(I), bei ca. 0—10° 1 Mol. der Diazoverb. aus 4-Chlor-2-amino-l-inethylbenzol langsam 
zuflieBen. Man filtriert von etwaigen Verunreinigungen ab u. fallt das Kondensations- 
•prod. aus dem F iltra t durch Zusatz von KCl. •— Weitere Bcispiele betreffen die Horst, 
dor Kcmdensationsprodd. aus I  u. der Diazoverb. von 5-Nitro-2-ami}io-l-methylbenzol 
der Zus. C„H3(CH3)i-(N :N -N [C H 3]-CH2- 0 'S 0 2K)2-(N 02)5, — aus: aminomethyl- 
schicefliger Saure u. dor Diazoverb. von 5-Chlor-2-amino-l-methylbenzol (II), — aus: 
iminodimethylschwjliger Sdure u. II, — aus Methylaminoacetaldehyddisulfit, CH3-NH- 
CH(CH3)-O -S 02Na, erhaltlich durch Fiillung der m it 1 Mol. Methylamin yersetzten 
wss. Lsg. yon 1 Mol. Acetaldehyddisulfit m it A., u. der Diazoverb. von 6-Chlor-2-amino-
1-methylbenzol, — sowie aus: 1 Mol. H u. I 1/, Mol. des Reaktionsprod. aus 1 Mol. Hexa- 
liydroanilin m it 1—1,1 Mol. Acetaldehyddisulfit. (D. R. P. 502334 KI. 12q vom 15/4.
1928, ausg. 23/7.1930. E. P. 309 610 vom 13/4.1929, Auszug veróff. 6/6.1929. D. Prior. 
14/4. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schinnacher, 
Karl Zahn und Heinrich Vollmann, Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung von Kmi- 
densationsprodukten aus kcmhydrozylierten aromatischenVerbijidungen, darin  bestehend, 
daB man in  Abanderung des Verf. nach D. R. P. 454762 an Stelle von Bernsteinsaure 
oder ihren D oriw . Maleinsaure oder dereń Anhydrid verwendet. — (Hierzu vgl. ZA H N  
u. OCH W AT, L i e b i g s  Ann. 462. 72; C. 1928. II. 352.) Nachzutragen ist, daB man 
durch Verschmelzen von p-Chlorphenol u. Maleinsaureanhydrid m it AlCl3-NaCl bei 
200—210° oinbraunes, Cl-haltiges, in konz. H2SO., u. in  verd. Alkalien m it gelbbrauner 
Farbę 1., keinen Farbstoffcharakter besitzendes Kondensationsprod. (vermutlich das 
l,4-Dioxo-5-oxy-8-chlornaphthalin, dor Referent!) erhalt. (D .R . P. 503 717 KI. 12q 
vom 12/3. 1926, ausg. 26/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 454762; C. 1928. I. 2664.) S c h o t t l .

Henry Dreyfus, England, Darstellung von Nitroverbindungen aromatischer Aminę. 
(F. P. 675 291 vom 16/5. 1929, ausg. 7/2. 1930. E. Prior. 18/6. 1928. — C. 1930.1 746 
[E. P. 319 296].) A l t p e t e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Wilhelm Eckert, Frank
fu rt a. M.-Hochst, und Werner Kirst, Frankfurt a. M., Herstellung ton Azofarb- 
stoffen. (A. P. 1 758 313 vom 3/12. 1928, ausg. 13/5. 1930. D. Prior. 10/12. 1927. —
C. 1929. I. 2702 [E. P. 302173].) F r a n z .
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General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Hermann Wagner, 
Soden a. Taunus, und Adolf Kuchenbecker und Richard Huss, Frankfurt a. M., 
Herstellung ron Azofarbstoffen. (A. P. 1 758 340 vom 3/12. 1928, ausg. 13/5. 1930. 
D. Prior. 13/12.1927. — C. 1929. I I .  2508 [E. P. 312297].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Hermann Wagner, 
Soden a. Taunus, Heinz Eichwede und Erich Fischer, Hochst a. M., Herstellung 
ron Azofarbstoffen. A. P. 1 758 383 vom 16/3. 1927, ausg. 13/5. 1930. D. Prior. 
31/3. 1926. — C. 1927. II. 643 [E. P. 268807].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, tibert. yon: Erwin Hoffa und 
Fritz Muller, Hochst a. M., Herstellung ron Azofarbstoffen. (A. P. 1 759 259 vom 
7/12. 1927, ausg. 20/5. 1930. D. Prior. 13/12. 1926. —C. 1929. I. 579 [F. P. 
645588].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M. und Richard Gast, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Verfahren zur 
Herstellung ron basischen Azofarbsioffen, dad. gek., daB man eine unsulfonierte Amino- 
arylenthiazolverb., zweckmaBig in Form eines Acylderiv., m it geeigneten Alkylierungs- 
mitteln behandelt, das Anlagerungsprod., gegebenenfalls nach Abspaltung der Acyl- 
gruppe, diazotiert u. m it einer unsulfonierten Azokomponente vereinigt. — Die An- 
lagorung des Alkylierungsmittels yerlauft sehr glatt. — Man erhitzt Acetyldehydro- 
thio-p-toluidin in Chlorbenzol m it Dimethylsulfat einige Stdn. zum Sieden, filtriert 
nach dcm Abkiihlen u. reinigt durch Losen in W. u. Fallen m it NaCl, gelbe Krystałle 
aus W., F . 204—205°. Zum Verseifen erhitzt man die Vorb. m it HC1, falit nach dem 
Abkiihlen m it NaOH, dio Base ist ein orangegelbes Pulver, 11. in W., A., wl. in Chlor
benzol. Die Diazoverb., 11. in W .,liefert m it /3-Naphthol einen Farbstoff, der m it dem 
des Hauptpatentes, Beispiel 1 ubereinstimmt. Mit Resorem erhiilt man einen gebeizto 
Baumwolle orangebraun, m it 2,7-Dioxynaphthalin einen gelblich seharlach farbenden 
Farbstoff. (D. R. P. 501 623 KI. 22 a vom 13/5. 1928, ausg. 3/7. 1930. Zus. zu
D. R. P. 477 913; C. 1929. II. 1352.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
ron chromhaltigen Azofarbstoffen. (D. R. P. 501 231 KI. 22 a yom 1/9. 1928, ausg. 
30/6. 1930. Schwz. Prior. 3/9. 1927. — C. 1929. I. 445 [E. P. 296 680].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ron blauen bis 
griinen Azofarbstoffen, dad. gek., daB man Diazoverbb. von Oxazinfarbstoffen, die 
mindestens eine diazotierbare Aminogruppe enthalten, m it den Aryliden der 2,3-Oxy- 
naphthoesaure fiir sich oder auf einer Grundlage vereinigt. — Die Farbstoffe dienen 
zur Herst. von Pigmenten. Die auf der Faser erzeugten Farbungen zeichnen sich durch 
Wasch- u. Bauchechtheit aus. Der blaue Oxazii2arbstoff, der durch Kondensation 
von Dimethylaminonitrosokresol (CH3: N(CH3)2: OH: NO =  1: 2: 4: 5) m it 4-Di- 
methylamino-2-aminotoluol entsteht, gibt nach dem Diazotieren u. Kuppeln m it 2,3-Oxy- 
naphthoesaureanilid einen Farbstoff, der m it Substraten blaugriine Farblacke liefert. 
Beim Behandeln eines m it 2,3-Oxynaphthoesaure-o-toluidid getrankten Baumwoll- 
garnes m it der Diazoverb. des yioletten Oxazinfarbstoffes, erhaltlich durch Konden
sation von Aminonitrosokresol (CH3: N H 2 :O H : NO =  1: 2: 4: 5) m it 1-Naphthyl- 
amin) erhiilt man rotblaue Farbungen. (D. R. P. 503 935 KI. 22 a vom 19/5. 1928, 
ausg. 9/8. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Stusser, 
Kóln-Deutz), Darstellung ron substantiren Dis- und Polyazofarbstoffen. (D. R. P.
501624 KI. 22 a  yom 1/3. 1927, ausg. 3/7. 1930. — Ć. 1929. I I .  2378 [E. P. 
311 823].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Myrtil Kahn, Koln a. Rh., 
Herstellung ron Trisazofarbstoffen. (A. P. 1 762 020 vom 10/9. 1927, ausg. 3/6. 1930.
D. Prior. 22/10. 1926. — C. 1929. II . 661 [D. R, P. 476810].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Grotowsky, 
Uerdingen), Darstellung nachchromierbarer Sdurefarbstoffe der Diphenylnaphthyhnethan- 
reihe, dad. gek., daB man a-Dialkylaminonaphthaldehyde m it aromat. Oxycarbonsauren 
kondensiert u. die erhaltenen Leukosauren in bekannter Weise in Farbstoffe uberfuhrt.
— a-Dimethylaminonaphthaldehyd erhalt man durch Red. yon p-Nitrotoluolsulfon- 
saure mit Zn-Staub in Ggw. von NH 4C1 zur HydroxyIaminverb. u. Einw. der Lsg. der 
letzteren in Ggw. von HC1 u. CH20  auf 1-Dimethylaminonaphthalin; durch Na2SO., 
wird ein rotes Kondensationsprod. ausgeschieden, aus dem durch NaOH u. Wasser- 
dampfdest. der l-Dimethylamim-i-na-phthaldehyd (?), Krystałle, F . 45—47°, gewonnen
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wird. Der Aldehyd liefert m it o-Kresotinsaure u. darauffolgender Oxydation einen 
Wolle braunviolott farbenden Farbstoff, durch Nachchromieren erhalt man ein walk- 
u. lichtcchtes Marineblau. Mit 2,4-Dioxy-3-methylbenzoesaure liefert der Aldehyd einen 
Wollo rotbraun farbenden Farbstoff, durch Nachchromieren erhalt man ein blau- 
stichigcs Braun. (D. R. P. 501108 KI. 22b vom 17/4. 1928, ausg. 27/6. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schmidt, 
Lovorkusen), Darstellung von Farbstoffm der Triarylmelhanreihe. (D. R. P. 504431 
KI. 22 b vom 22/4. 1927, ausg. 4/8. 1930. Zus. zu D. R. P. 487 458; C. 1930. I. 2169. — 
C. 1929. I I .  2510_ [F . P. 663 595].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ottomar Wahl, 
Leverkusen), Verfahren zur Darstellung von Polymethinfarbstoffen, dad. gek., daB man 
l,3,3-Trialkyl-2-methylenindoline bzw. ihre Salze m it Pyridiniumverbb., in denen der 
Stickstoff locker gebunden ist, wie in den Dinitrophenylpyridiniumyerbb. u. den 
Pyridiniumcyanhalogeniden, oder m it den aus ihnen durch Umsetzung m it primaren 
oder sekundarcn aromat. Aminen erhaltlichen Farbstoffen vom Typ:

Rx—N= CH—CH= CH—CH= CH—N—Rj
r T x  r 2

(worin Rj =  Aryl, R , =  Alkyl oder Aralkyl, X  =  Saurerest, wic Cl, N 0 3, H2SO, usw. 
oder H  ist) in geeigneter Wcisc umsetzt. — Dio Umsetzung dor Pyridiniumverbb. mit 
den Indolinbasen am beston alkal. erfolgt nach der Gleichung:

Subst. Alk.

I>N-H +

Alk- 
A lk . \ -

- c h =t c h - c h J n

Ń X Ń
Alk Alk

An Stelle der Pyridiniumbasen kann man auch dio aus ihnen m it primaren oder sekun- 
daren Aminen erhaltlichen Farbstoffe m it den Trialkylindolinen umsetzen nach der 
Gleichung:

Subst. Alk.
P T? ---- —Alk
P ^ N —CH—CH—CH—CH—CH—N < tj‘ +  2 ' =  2 H - N < £ ‘
^  Clij

N* Alk.
Subst. Alk. Alk.

(*N -----1—Alk. A lk .\---- / \ c ,
+  \ / / \ / / —CH—CH—CH—CH—CH—CH—CH==1 J “ St'

Nx y  NI A  ,
Alk. Alk.

Beim Kondensieren in Essigsiiureanhydrid erhalt man unsymmetr. Farbstoffe nach 
der Gleichung:

Subst. Alk. Alk.

----- | ~ Alk- H A lk . \ |----- / \
x  /  +  ^  i  / ' - C H ,  =  R~Ń-CH=CH-CH=CH-CH=CH-l A J “ 8t'

N ^ y  N N
I A  I !

R Alk. A Alk
Man erwarmt eine Lsg. von 1 Mol. Dinitrophenylpyridiniumchlorid u. 2 Moll.
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l,3,3-Trimethyl-2-metliylenindolin auf 100°, der gebildete Farbstoff (I) wird in h. W. 
gel., filtriert u. ausgesalzen, salzsaures Salz, metali. glanzende.Krystallo, U. in h. W., 
der Farbstoff farbt tannierto Baumwollo oder Seide griinstichig blau. — Man orhitzt 
den gelben Farbstoff aus 1 Mol. Dinitrophonylpyridiniumchlorid u. 2 Moll. Methyl- 
anilin (II) mit einem Gemisch aus l,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin u. dem Acetat 
dieser Base einige Stdn, auf 60°, man erlialt den gleiehon Farbstoff (I). —

Man trag t unter gelindem Erwarmen 1 Mol. Dinitrophenylpyridiniumchlorid u. 1 Mol.
l,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin in Essigsiiureanhydrid ein, der auskrystallisierte 
Farbstoff (III) farbt tannierte Baumwolle blaugriin. Mit 5-Amino-l,3,3-trimethyl-
2-methylenindolin erhalt man einen etwas gruner farbenden Farbstoff. Durch Er- 
warmon von 1 Mol. des gelben Farbstoffes (II) m it 1 Mol. l,3,3-Trimethyl-2-methylen- 
indolin m it Essigsaureanhydrid, erhalt man einen Farbstoff (IV) grunliches Krystall- 
pulver, der tanniert Baumwolle griinstichigblau farbt. Dor entsprechende Farbstoff 
aus 5-Amino -1,3,3 - trimethvl-2-methylenindolin farbt blaustichiggrun. (D. R. P.
499 967 KI. 22e vom 29/6. 1928, ausg. 25/6. 1930.) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Honold, 
F rankfurt a. M.-Fechenheim), Herstellung ron WoUfarbstoffen der Anthrachinonreihc, 
dad. gek., daB man l-Oxy-4-lialogenanthrachinon-2-sulfonsauren zweckmaBig unter 
Zusatz von Katalysatoren, insbesondere Cu u. dessen Verbb., m it solchen N-haltigen 
Substanzen behandelt, die ein am N  leicht austausehbares Wasserstoffatom enthalten.
— Aromat, oder aliphat. Aminę liefern blaue bis violette, Saureamide nach Rot 
ziehende Farbstoffe. Das Na-Salz der l-Ozy-4-bromo.nthrachinon-2-svlfonsdv.re, liefert 
in W. unter Zusatz von Soda u. CuSOj m it Benzolsulfamid das Na-Salz der l-Oxy- 
4-benzolsulfaminoanthrachino7i-2-sulfcmsaure, das Wolle aus saurer Lsg. orange farbt. 
Beim Erwarmen m it H 2S 04 wird der Benzolsulforest abgespalten, es entsteht l-Oxy- 
4-aminoanthrachinon-2-sulfonsdure. Bei der Kondensation der l-Oxy-4-brornanthra- 
chinon-2-sulfonsdure m it Anilin  erhalt man einen Wolle blau farbenden Farbstoff, m it 
Hexahydroanilin einen blauviolett, m it 'p-Aminoacetanilid einen marineblau, u. m it 
m-Phenylendiamin einen blaugrau farbenden Farbstoff. (D. R. P. 503 405 KI. 22b 
Tom 6/7. 1928, ausg. 21/7. 1930.) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Mieg, 
Opladen und Heinrich Raeder, Lcverkusen), Darstellung ron WoUfarbstoffen, der 
Anthrachmonreihc. (D. R. P. 500 625 KI. 22 b vom 28/9. 1924, ausg. 23/6. 1930. 
Zus. zu D. R. P. 414865; C. 1925. I. 1631. — C. 1926. I. 2975 [E. P. 240 492].) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Ńawiasky 
und Emil Krauch, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung ron Kiipenfarbstoffen, dad. gek., 
daB man in dic nach dem Verf, der D. R. PP. 493 813 (C. 1930. I. 3489) u. 498 067

CH3
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(C. 1930. I I .  995) erhaltlichen Farbstoffe, ovont. nach vorhergehcnder Reinigung, 
Halogen einfiihrt. — Die nach D. R. P. 493 813 durch Kondensation von Pyrazol- 
anthron m it l-Amino-2-halogenanthrachinonen u. nach D. R. P. 498 067 durch Konden
sation von Halogenpyrazolanthronen m it 1-Aminoanthrachinonen erhaltlichen Farb
stoffe worden durch Halogenieren in Farbstoffe iibergefuhrt, die sieli durch gróBere 
Klarheit u. yerbesserte Clorechtheit auszeichnen. (D. R. P. 499.353 KI. 22b vom 13/2.
1929, ausg. 5/6. 1930.) F r a n z .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Zerweck 
und Ernst Honold, Frankfurt a. M.-Fcchenheim), Herstellung von Kiipenfarbstoffen 
der Benzanthronreihe. (D. R. P. 504016 KI. 22 b vom 11/2. 1928, ausg. 30/7. 1930. — 
C- 1929. I I .  356 [E. P . 305 679].) F r a n z .

British-Dyestuffs Corp. Ltd., Arnold Shepherdson und Sidney Thornley, 
Blackleyb. Manchester, Herstellung von Kiipenfarbstoffen der Benzanthronreihe. (D. R. P. 
503163 vom 5/7. 1927, ausg. 23/7. 1930. E. Prior. 26/8. 1926. — C. 1928. I. 757 
[E. P. 279 205].) F r a n z .

L. B. Holliday & Co.,1 Ltd. und Cecil Shaw, Huddersfield, England, Herstellung 
von schwarzen Kiipenfarbstoffen der Dibenzanthronreihe. (D. R. P. 502184 KI. 22 b 
vom 9/4. 1927, ausg. 9/7. 1930. E. Prior. 15/6. 1926. — C. 1928. I. 262 [E. P. 
277 125].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz,
Mannheim, und Karl Kóberle, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von siicksloffhaltigen 
Verbindungen, dad. gek., daB man Perylenchinone, dereń Homologe oder D eriw ., m it 
Hydroxylamin, dessen D eriw . oder Salzen behandelt, u. gegebenenfalls gleichzeitig 
oder naehtraglich Halogen oder Halogen abgebende M ittel oder alkylierend, arylierend 
oder acylierend wirkende M ittel einwirken laBt. — 2. Besondere Ausfiibrungsfonn des 
Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB man die Darst. der Perylenchinone u. die Einw. 
des Hydroxylamins usw. in  einem Arbeitsgange erfolgen laBt. — Perylen-3,10-chinon 
g ibt in  H 2S 04 m it FeS 04 u. Hydroxylaminsulfat einen Farbstoff, der Baumwolle aus 
der Kiipe grau farbt, durch Hypochlorit oder Cl2 werden die Farbungen orange. Man 
tra g tPerylen in eine Suspension vonHydroxylaminsulfat u .FeS04 in H 2S 04 ein, erwarmt 
auf 140—170°, saugt nach dem Erkalten von dem abgeschiedenen Oxoniumsalz ab 
u. zers. m it W .; der erhaltene Kiipenfarbstoff farb t Baumwolle grau. — ms-Benz- 
dianthron liefert m it Hydroxylaminsulfat u. F eS 04 in H 2S 04 Monoamino-ms-benz- 
dianthron, das Baumwolle aus der Kiipe rotbraun farbt, durch Behandeln m it Dimethyl
sulfat erhalt man hieraus ein rio le tt fiirbendes Prod. Das Kondensationsprod. aus 
2,2'-ZHmethyl-m$-7iaphthodianthron u. Hydroxylaminsulfat, braunes Pulver, dient zur 
Herst. yon Farbstoffen. Der aus allo-ms-Ńaphthodianthron u. Hydroxy]aminsulfat 
erhaltliche Kiipenfarbstoff farb t Baumwolle grau. (D. R. P. 502185 KI. 22b yom 
2/12. 1928, ausg. 10/7. 1930.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. yon: Georg Kalischer, Frank
fu rt a. M., und Werner Zerweck, Fechenhcim b. F rankfurt a. M., Kondensations- 
produkte der Benzanthronreihe. (A. P. 1757 431 yom 8/7. 1926, ausg. 6/5.1930.
D. Prior. 20/7. 1925. — C. 1928. I I .  396 [D. R. P. 457121].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M. (Erfinder: Walther Bruck, 
Mannheim), Verfahren zur Darstellung eines halogenhaltigen Anthracliinonacridcms, dad. 
gek., daB man aus dem Zwischenprod., das bei der in den Patentschriften 272 296, 
275 671 u. 283 724 beschriebenen Einw. von Cl oder Cl-entwickelnden Mitteln auf 
l-Anilido-2-methylanthrachinon oder auf 1-o-Toluidoanthrachinon in organ. Mitteln 
entsteht, d e n  in organ. Mitteln leichter liislichen B e B ta n d te il  abtrennt u. aus ihm 
zweckmaBig in Ggw, reduzierender Mittel oder bzw. bei erhóhter Temp., Cl oder HC1 
abspeltet. —- In  eine Lsg. von l-Anilido-2-methylanthrachinon in Trichlorbenzol 
wird boi 170—180° Cl2 eingeleitet, nach dem Abkiihlen saugt man von dem aus- 
geschiedenen krystallin. Nd. ab; aus dem F iltra t kann man durch langeres Stehenlassen 
oder durch Abdestillieren des Lósungsm. das Zwischenprod., mkr. kleine Nadeln ge- 
winnen; man erhitzt das Zwischenprod. m it o-Dichlorbenzol u. roher Carbolsaure 
1 Stde. zum Kochen, hierbei findet eine HCl-Entw. sta tt. Beim Erkalten scheidet 
sich der Farbstoff, gliinzende rhomb. Krystallchen aus, der Baumwolle aus der Kiipe 
in leuchtenden, blaustichigroton Tonen. Man kann den Farbstoff auch durch Erhitzen 
des F iltrates erhalten. Die hiernach erhaltlichen Farbstoffe zeiehnen sich vor den bisher 
bekannten Anthrachinonacridonfarbstoffen durch ihre Leuchtkraft aus. Um móglichst 
groBe Mengen des wertyollon Farbstoffes zu erhalten, muB man die Chlorierung unter
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AussehluB von Feuchtigkeit vornehmen, bei Anwendung gasformiger Chlórierungs- 
mittel muB dio Rk. moglichst rasch durchgefuhrt werden. (D. R. P. 501746 KI. 22 b 
vom 26/1. 1929, ausg. 5/7. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer 
und Eduard Goffer jć, Frankfurt a. M.), Herstellung ton in 4-Stellung substituierten 
Pyrazolanthron-2-sulfonsauren, dad. gek., daB man die Diazoverbb. von im 4-Stellung 
substituierten l-Aminoanthroachinon-2-sulfonsauren m it Reduktionsmitteln behandelt 
u. die so gebildeten Hydrazinverbb. zum Pyrazolanthronderiy. kondensiert. 2. Aus- 
fuhrungsform des Verf. nach Ansprueh 1, dad. gek., daB man die beiden Phasen der 
Reaktion in einem einzigen Arbeitsgang durchfuhrt. — Dio neuen Verbb. sind teils 
saure Wollfarbstoffe, teils dienen sie zur Herst. neuer Farbstoffe. Man behandelt
l-Amino-4-anilidoanthrachinon-2-sulfonsaure m it einem DberschuB yon N itrit, die 
liierbei gleichzeitig eintrotende Nitrosogruppe wird bei der Red. m it Na2S03 wieder 
abgespalten; die abfiltrierte Diazoverb. wird in eine Lsg. von Na-Sulfit eingeriihrt, 
das erhalteno Zwisebenprod. dureh KC1 yollstandig abgeschieden, filtriert, die feuchte 
M. m it W. angeteigt, m it einer Lsg. von SnCl2 in HC1 yersetzt u. langsam zum Sieden 
erhitzt, nach kurzem Kochen scheidet sich die 4-Anilidopyrazolanthron-2-sulfonsdure, 
braunes Pulver, ab, sio farb t Wolle aus saurem Bade rotstichig braun. — 1-Amino- 
4-o-toluidoanthrachinon-2-sulfonsaure, u. l-Amino-4-p-toluidoanthrachinon-2-sulfonsdure 
liefern in gleicher Weise behandelt, die entspreehenden Pyrazolanthronderiw ., die 
Wolle aus saurem Bade ebenfalls braun farben. Aus l-Amino-4-hexahydroanilido- 
anthraehinon-2-sulfonsdure u. l-Amino-4-butylaminoanthrachinon-2-sulfonsaure erhalt 
man dio entspreehenden 4-substituierten Pyrazolanthron-2-sulfonsduren, die Wolle aus 
saurem Bade goldgelb bzw. gelbbraunfśirben. Man fiihrt l-Amino-4-toluolsulfamido- 
anthrachinon-2-sulfonsaure in die 4-Toluolsulfamidopyrazolanthron-2-sulfonsaure iiber 
u. spaltet den Toluolsulforest m it H 2S 0 4 ab. Die Toluolsulfamido- u. die Aminoverb. 
farben Wolle aus saurem Bade in ldaren, gelben Tonen. Die aus l-Amino-4-thiophenyl- 
anthraćhinon-2-sulfonsaure erhaltlicho 4-Thiophenylpyrazolanthron-2-sulfonsaure farb t 
Wollo gelb, die aus l-Amino-4-ozyanthrachincm-2-sulfonsaure darstellbare 4-Oxypyrazol- 
anthron-2-sulfonmure gelbbraun. (D. R. P. 499 351 KI. 22b vom 22/8. 1928, ausg. 
6 /6 . 1930.) E r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Holi, 
Offenbach a. M.), Darstellung von Kiipenfarbstoffen der Pyrazolanthronreihe. (D. R. P.
503403 KI. 22b vom 11/9. 1927, ausg. 22/7. 1930. — C. 1929. I I . 2609 [F. P .
660156].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von N-Dihydro-l,2,2',l'-dihydroazinfarbstoffen naeli
D. R. P . 498 292 dad. gek., daB man in wasserarmer, wasserfreier oder anhydridhaltiger 
Saure arbeitet. — Der aus N-Dihydro-l,2,2'l'-anthrachinonazin, Monohydrat u. M n02 
erhaltlicho Farbstoff ist chlorecht. (D. R. P. 500178 KI. 22b vom 5/8. 1928, ausg. 
18/6. 1930. Zus. zu D. R. P. 498292; C. 1930. II. 993.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung ton N-Dihydro-l,2,2',l'-anthrachinonazinfarbstoffen 
nach D. R. P . 500 178 dad. gek., daB man hier N-Dihydro-1,2,2',l'-anthrachinonazine, 
welche im Anthrachinonkern Methylgruppen enthalten, der beanspruchten Behandlung 
unterwirft. — Bei Behandlung von 3,3'-Dimcthyl-N-dihydro-1,2,2’,1'-antJirachinonazin 
m it H2S04 u. M n02 erhalt man einen Kiipenfarbstoff, der wesentlich grunstichiger u. 
chlorechter farbt ais der Ausgangsfarbstoff. (D. R. P. 502458 KI. 22b vom 8/8. 1928, 
ausg. 12/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 498292; C. 1930. II. 993.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd., Blackley b. Manchester, England, Herstellung von 
Azinfarbstoffen zum Farben von Baumwolle und regenerierter Cellulose. (D. R. P. 502 569 
KI. 22c vom 20/5. 1928, ausg. 22/7. 1930. E . Prior. 7/6. 1927. — C. 1929. I . 448 [E. P. 
296803].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Herz und 
Norbert Steiger, Frankfurt a. M.), Darstellung von Thiazinfarbstoffen, dad. gek., daB 
die Kondensationsprodd. aus Aminoarylsulfonsauren u. jŚ-Naphthochinon-4-sulfon- 
saure m it Schweflungsmitteln behandelt werden. — Die erhaltenen Farbstoffe sind 
saure Beizenfarbstoffe, die auf Wolle nachchromiert, sehr lebhafte griine Farbungen 
liefern; die Farbstoffe konnen auch im Woli- u. Baumwolldruck verwendet werden. 
Das Kondensationsprod. aus l-Methyl-4-aminobenzol-5-sulfonsaure u. /?-Naphthochinon-
4-sulfonsdure wird in eine Lsg. yon Schwefel in Oleum eingetragen u. auf 40° erwarmt;
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der erhaltene Farbstoff fiirbt Wolle aus saurem Bade rotviolett, durch Nachchromieren 
goht die Farbung in Grim iiber. Das Kondensationsprod. aus Metanilsiiure u. fl-Naphtho- 
chinon-4-sulfonsaure liefert auf analogo Weise einen Wolle nachchromiert blaugriin 
farbenden Farbstoff. Ahnlichc Farbstoffc liefern die Kondensationsprodd. aus 1-Methyl-
4-amirwbenzol-6-sulfonsdure oder 1,3-Dimethyl-4-aminobcnzol-6-sulfonsavre. (D. R. P. 
502927 K I . 22c vom 11/10. 1928, ausg. 21/7. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 51., Verfahren zur Darstellung 
von Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB man in das durch Oxydation von Dinaplithylen- 
dioxyd erhaltene Chinon Substituenten (vorzugsweise Halogen-, Nitro-, Amino- oder 
substituierte Aminogruppen) einfiihrt. — Das durch Oxydation von Dinaphthylen- 
dioxyd m it Bichromat u. H ,S 04 erhaltene Chinon liefert nach dem Behandeln m it 
HNOj eine Dinitrovcrb., derbe, braunrote Nadeln aus Nitrobenzol, F .  iiber 260°, die 
nach dem Reduzieren mit Schwefelnatrium eine Aminoverb. ergibt, die Baumwolle 
aus der Kiipe blaugriin fiirbt. Durch Benzoylieren entsteht hieraus ein Kiipenfarbstoff, 
der Baumwolle ro t fiirbt. (D. R. P. 501 324 KI. 22e vom 16/6. 1926, ausg. 30/6. 
1930.) F r a n z .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin, Verfahren und Vorrichlung zum 
Mischen von Farben untereinander und mit Bindemitteln, dad. gek., daB halbfl. Farben 
von dem gewiinschten Miscliungsverhaltnis unter Ausubung eines sehr hohen Druckes 
durch sehr kleine Óffnungen gepreBt werden. Dio halbfl. Farbmassen werden zwischen 
zwei gegeneinandergepreBte planparallele P latten hindurchgedruckt. Die Vorr. be- 
steht aus zwei m it einstellbarem veranderlichen Druck gegeneinandergepreBte, ruhende 
Platten, an dereń Boriihrungsflachen durch den Druck, unter dem die Farbmasse 
steht, ein haarfeiner Spalt gebildet wird. An Hand mehrerer Abbildungen ist die Vorr. 
beschrieben. (D. R. P. 504425 KI. 75c vom 29/12. 1928, ausg. 8/8. 1930. A. Prior. 
30/12. 1927.) M . F. M u l l e r .

M. W. Saunders und J. J. Hynes, Semaphore, Siid-Australien, Wasserfarben- 
emulsion, erhalten aus reiner Olfarbe, die ein oder mehrere Schwermetallsalze von 
seifenbildenden Sauren ais Trockenmittel enthalt, durch Verriihren m it einer h. wss. 
Salzlsg., die ein Emulgierungsmittel bildet, durch doppelte Umsetzung m it dem Trocken
mittel, wobei sieh gleichzeitig zwischen Farbę u. W. eine Emulsion bildet. Ais wss. 
Salzlsg. dienen NaCl- oder MgCl2-Lsgg. Ais Trockenmittel dienen z. B. Pb- oder Mn- 
Linoleate oder -Resinate, F irnis u.Terpentin. Ais Yerdunnungsmittel sind fl. KW-stoffe, 
wie Kerosin, geeignet. (E. P. 330 584 vom 6/3. 1929, arsg. 10/7. 1930.) M. F. Mu.

Hermann Frenkel, Leipzig-Mólkau, Anstrichverfahren. (D. R. P. 504 868 KI. 75c 
vom 15/4. 1927, ausg. 8/8. 1930. — C. 1930. I. 2485 [Schwz. P. 135531].) M. F. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Bindę- und 
Anstrichmitteln. Butadien wird gegebenenfalls unter Druck auf eine Temp. uber 40° 
erhitzt. Man beendet diesen Vorgang, bevor feste Stoffe gebildet werden. Ein m it 
den erhaltenen oligen Stoffen hergestellter Oberzug kann durch Erhitzen auf eine 
Temp. unter 100° gehiirtet werden. (E. P. 328 908 vom 1/11. 1928 u. 22/3. 1929, ausg. 
5/6. 1930. F .P . 679 539 rom  30/7. 1929, ausg. 14/4. 1930. D. Priorr. 1/8. u. 4/12. 
1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung eines Anslriches 
auf Holz etc. Zunachst wird ein Ollack aufgetragen, dann ein Zwischeniiberzug auf- 
getragen, bestehend aus einer Lsg. eines Proteins, Harz u. eines Weichmachungsmittels, 
schlieBlich wird ein Celluloselack aufgetragen. Der Zwischeniiberzug wird beispiels- 
weise hergestellt aus einer wss. ammoniakal. Lsg, von Caseinleim, A., Schellack u. 
Campher oder aus Gelatine, W., Schellack, A. u. einem Kondensationsprod. aus Acetal 
u. Harnstoff, unter Zusatz von CH2-OH oder aus Gelatine, W., Harz, Dioxyaceton, 
Trikresylphosphat, Eg. u. A. (E. P". 281310 vom 24/11. 1927, Auszug veróff. 25/1.
1928. Prior. 24/1. 1926.) M . F. M u l l e r .

J. A. Gustafsson, Schweden, tJberzugs- und Anstrichmittel fiir  Holz etc., ins- 
besondere fiir Wandbekleidungen. Zunachst wird ein in  W. unl. Zement, z. B. Casein- 
kalkzement aufgetragen, der m it Quarz, Sand, Schmirgel, Glaspulver etc. bestreut 
wird. Nach dem Trocknen wird eine Emulsion oder Fiillmasse aus einem trocknenden 
Ol u. einer wss. Lsg. von Leim, Kleister zusammen m it fein gemahlenem Quarz, Glas, 
Schmirgel, Marmor, Gips etc. aufgetragen. SchlieBlich wird eventuell noch eine 
Sehieht eines Nitrocellulose- oder Pyroxylinlackes eventuell unter Zusatz eines Farb- 
stoffes aufgebracht. (E. P. 330 736 vom 17/5. 1929, ausg. 10/7. 1930.) M. F. Mii.
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A. Rohrmann, Bielofeld, Dekorationsfarbe, bestehend aus 75 Teilen Wachs, z. B. 
Bienonwachs, Japanwachs, Paraffin oder Cerosin, 125 Teilen Kopallack u. Holzol, 
300 Teilen Leinól u. Holzol, 485 Teilen Terpontin, 10 Teilen Sieeativ u. 5 Teilen Gly- 
cerin. Das Gemisch wird auf 100° erhitzt. (E. P. 330 673 vom 25/3. 1929, ausg. 10/7. 
1930.) M . F. M u l l e r .

Gustav Schultz, Farbstofftabellen. 7. Aufl. Neubearb. u. erw. yon Ludwig Lehmann.
Bd. 1. Kunstl. organ. Farbstoffe bekannter K onstitution od. Herstellungsweise, Natiirl.
Farbstoffe u. Farblaoke. Anorgan. Farbstoffe OSrd- u. Mineralfarben). Lfg. 10/11.
(S. 385—480). Leipzig: Akadem. Verlagsgesellschaft 1930. 4°. nn.M . 16.— ; Subskr.-Pr.
nn. M. 12.—.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Louis Blumer, Chemische Fabrik, Zwickau, Sa., Verfahren zur .Verbesserung 

ron Dammarharzen nach D. R. P. 484274, dad. gek., daB man die Rohharze in  der 
Wiirme m it solchen Fliissigkeitsgemischen beliandelt, die zwar die Dammarolsaure 
u. das a-Dammaroresen, nieht aber das /3-Dammaroresen zu lósen vermógen u. dereń 
uberwiegender Bestandteil auf das /S-Dammaroresen eine entąuellende Wrkg. bedingt. — 
Ais geeignete Komponenten fiir derartige Flussigkeitsgemische kommen einerseits 
Alkohole, wie A., oder Ester u. Ketone, andererseits KW-stoffe, wie Bzl., oder CS2 
in Betracht. Das Verf. zeichnet sich gegeniiber demjenigen des H auptpatents durch seine 
schnellere u. apparativ einfachere Durchfuhrbarkeit aus. Auch weisen die entstehenden 
Prodd. eine hellero Farbung auf. Man yermischt z. B. 100 Teile Dam,mar m it einem 
Gemisch aus 20 Teilen Bzl. u. 40 Teilen A. u. erhitzt kurze Zeit zum Kp. Beim Ab- 
kiihlen scheidet sieh das fl-Resen zusammen m it den yorhandenen Verunreinigungen 
des Harzes ais feste u. harte M. am Boden ab. Der iiberstehendo Lack kann ohne 
weiteres zur Verwendung kommen. Gegebenenfalls liiBt sich auch das Losungsm. 
entfem en u. so ein gereinigtes Harzprod. gewinnen. Die yerbesserten Dammarliarzo 
zeigen insbesondere die Eig., sich gel. m it Celluloseesterlacken beliebig u. leicht mischen 
zu lassen. (D. R. P. 503 615 KI. 22h yom 30/8. 1927, ausg. 26/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 
484274; C. 1930. I. 2639.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Kunst- 
harzes aus polymerisierten Vinylestern u. einem Phenolaldehydkondensat.-Prod. Die 
Lsgg. werden ais Lack eventuell unter Zusatz von Nitrocellulose benutzt. — 80 Teile 
Polyvinylacetat u. 30 Teile Kresol-Paraldehydkondensat.-Prod. werden in 200 Teilen 
A. gel. u. dann werden 50 Teilo Nitrocellulose in 200 Teilen A. gel., 300 Teile Toluol 
u. 350 Teile Butylacetat zugesetzt. (E. P. 318 549 vom 3/9. 1929, Auszug veroff. 
30/10. 1929. Prior. 5/9. 1928.) M. F. M u l l e r .

Bakelite Corp., New York, V. S t . A., Herstellung eines harzartigen, durch Wdrme 
hdrtbaren Phenol-Ol-Methylenk<mdensationsprodukts. (D. R. P. 504 682 KI. 12 q vom 
2/5. 1926, ausg. 7/8. 1930. — C. 1929.1. 450 [A. P. 1 677 417].) S c h o t t l a n d e r .

Hans Woli£ und Heinrich Zellner, Berlin, Herstellung mderstandsfahiger Lacke 
auf Grundlage yon Celluloseestern u. Harzsaureestern, 1. dad. gek., daB man ais Harz- 
siiureester dio Ester der Harzsaure m it mehrwertigen Alkoholen rerwendet, bei denen 
mindestens eine freie Hydroxylgruppe yorhanden ist. — 2. dad. gek., daB ais Harzsaure 
zur Herst. der genannten Ester Kolophonium u. ais Alkohol Glycerin yerwendet wird. 
(D. R. P. 502263 KI. 22h vom 10/6. 1926, ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

W. Schmidding, Marmsfeld, Herstellung ron Lacken unter Vertvendung ron Holzol. 
(Vgl. F . P . 33 071; C. 1929. I . 451.) Gesehmolzenes Harz wird in erhitztes Holzol 
eingeleitet. Das h, Gemisch wird in einem anderen Kessel abgekiihlt u. m it Terpentinól 
oder Lackbzn. yerd. Eine Abbildung erlaut«rt die App. u. den Gang des Verf. 
(E. P. 282 574 vom 28/2. 1927, ausg. 19/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farb- und Lackemulsicm fiir 
t)berziige von Leder, Papier, Metallen, Holz, Asbest, Geweben etc., erhalten durch 
mechan. Dispersion von wasserunl. Cellulosedertw., wie Nitro- oder Acetylcellulose. Die 
wss. Emulsion wird unter Verwendung eines Schutzkolloids, wie Gelatine, Leim, 
Methyleellulose oder anderer 1. K ohlehydratderiw ., ferner polymerisierter Vinyl- 
alkohol, wasserl. Harnstoff-Formaldehydkondprodd., oder eines Emulgierungsmittels, 
wie alkylnaplithalinsulfonsauren Salzen, Seifen, Harzseifen oder Mischungen derselben, 
hergestellt. Eyentuell werden gleichzeitig Fiillstoffe, Farbstoffe, Kolophonium,
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Dammarharz, Kunstharze, wie Cyclohexanonharz, Latex zugesetzt. Die Prodd. werden 
in  Form einer Pastę oder fl. aufgetragen. — 50 Teile Nitrocellulose, 100 Teile W. u. 
20 Teile Farbstoff werden gemahlen. Dann wird eine Emulsion ans 30 Teilen Butyl- 
stearat, 15 Teilen Dibutylphtlialat, 5 Teilen Methylcellulose u. 50—100 Teilen W. 
u. eventuell 2—5 Teilen Cyclohexanonharz zugegeben. Damit wird z. B. Chromleder 
oder Papier, insbesondere Pappe fiir Linkrusta, uberzogen. — 100 Teile einer 40%ig. 
Paate von Benzylcellulosc, 5 Teile Methylcellulose u. 10 Teile Farbstoff werden ge- 
mischt u. m it einer Emulsion aus 20 Teilen Dibutylphtlialat, 0,75 Teilen Methylcellulose,
0,75 Teilen butylnaphthalinsulfonsaurem Na u. 20 Teilen W. verriihrt. Das Prod. 
dient z. B. zum Anatreichen yon Metali oder Holz. Nach dem Trocknen wird ein Nitro- 
celluloselack aufgetragen. In  der Patentsehrift sind noeh weitere ausfuhrliche Bei- 
spiele besehrieben. (E. P. 330 897 vom 16/3. 1929, ausg. 17/7. 1930.) M . F. M u l l e r .

Wolff & Co., Walsrode, und Hans Schulz, Bomlitz, Auftragen von Uberziigen 
aus Nitrocelluloselacken. (D. R. P. 504 336 KI. 75c vom 5/12. 1925, ausg. 2/8. 1930.
— C. 1928.1. 2003 [F. P. 625 262].) G r o t ę .

Hammermill Paper Co., iibert. von: Harold Hibbert, Canada und John 
L. Parsons, Pennsylyanien, Herstellung von Pyroxylinldsungen niederer Yiscositat. 
Der cellulosehaltige Ausgangsstoff wird, bevor er n itrie rt wird, einer oxydierenden 
Behandlung unterworfen, die in einem sehwaeh alkal. oder sehwaeh sauren Medium 
durchgefiihrt werden kann. Geeignete Oxydationsmittel sind Permanganate, Hypo- 
chlorite, Peroxyde. (A. P. 1768 253 vom 8/6. 1926, ausg. 24/6. 1930.) E n g e r o f f .

Jos. Scholz Cr. m. b. H., Mainz, Herstellung von Siegellach in  mehr oder weniger 
fein  verteilter Form ohne Verwendung von GieBformen, 1. dad. gek., daB man den 
Siegellack aus einer Tropfyorr. in eine Kuhlfl., in welcher der Siegellack unl. ist, yoiteil- 
haft W., abtropfen laBt. 2. dad. gek., daB die Kuhlfl. durch dauernden Zu- u. AbfluB 
oder in sonst bekannter Weise auf der gleicken Temp. gehalten wird.. (D. R. P. 503 048 
KI. 22h T o m  13/4. 1929, ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

XIX. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
A. Barazzetti, Der Kautschuk. Fortsetzung der C. 1929. I I . 2114 reforierten 

Arbeit. (Rev. gen. Matieres piast. 5. 419—2G. 547—53. 611—20. Okt. 1929.) PFLUCKE.
D. Spenee, Kultur und Herstellung von Kautschuk in den Vereinigteii Staaten. 

Yf. berichtet iiber die Erfahrungen m it Guayule-Plantagen. Dureh eine geeignete 
Samenbehańdlung vor der Aussaat nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten laBt sich 
heute eine Keimausbeute von bis zu 96% erreichen. Die aus selektierter Saat geziichteten 
Pflanzen geben beim Anbau im groBcn gute Ertrage. Der Reinkautsehukgeh. der 
Pflanze hat eine Steigerung bis zu 16% erfahren, dio aber noch nicht dio obere Grenze 
darstellt. Der Kautschuk wird durch Macerisieren der Straucher m it W. in Miihlen 
gewonnen u. weist dieselbe chem. Zus. u. dieselben Brom- u. Chromylchloridderiw. 
wie der Plantagenkautschuk auf, wahrend in physikal. Hinsicht Unterschiede bestehen, 
die allerdings noeh nicht ihre Erklarung gefunden haben. Unter dem EinfluB von 
Mikroorganismen u. Luft wird der Guayulekautschuk so weit veredelt, daB er im yulkani- 
sierten Zustand den Zugfestigkeits- u. anderen physikal. Eigg. des Plantagenkautechuks 
erheblieh nahekommt. (Ind. engin. Chem. 22. 384—‘87. April 1930.) F r o m a n d i .

F. Evers, Quellung von Latex. Yerss. iiber die Reindarst. der Kautschuk- 
KW-stoffe aus I.atex fiihrten zum Studium des Quellungsyermogens u. der -geschwindig- 
keit von Latices (30%ig- Handelspriiparat, m it Ammoniak konserviert, u. ein Latex, 
dessen Serum wiederholt durch ein BECHHOLD-Filter abfiltriert worden war u. dann 
jedesmal wieder m it starkem Ammoniak dispergiert wurde) mit organ. Fil., wie Bzl., 
Toluol oder Xylol. Das Quellungsvermógen des Latex ist abhangig von seinem 
Ammoniakgeh. u. der Ausbildung einer Grenzschicht in  der Grenzflachę beider FU.: 
diese Grenzschicht ist bei ammoniakreichen Latices gut entwickelt u. bedingt eine 
starkę Volumzunahme, die bei ammoniakarmem Latex, der auch keine Grenzschicht 
bildet, nicht eintritt. Die Quellungsfl. diffundiert yielmehr in die einzelnen Partikeln 
ein, om sie erst allmahlich zum Quellen zu bringen. (Kautschuk 6. 46—50. Marz 
1930.) F r o m a n d i .

Myrick Crane, Das Schneiden von Kautschuk mitteU elekłrischer Hitze. Elektr. 
geheizte App., z. B, ein 500 Watt-Lótkolben, dessen kupferne Spitze durch ein Bronze- 
messer ersetzt ist, haben sich zum Schneiden von Gummiplatten bis zu 2" Starkę
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in Stroifen usw. ais brauchbar erwiesen. (Electrical World 96. 224—25. 2/8. 
1930.) F r o m a n d i .

Erich Wurm, Sipalin ais Erweichungsmittel in der Gummiinduslrie. Ubersicht 
iiber dio Verwendung von Sipalin AOM (Adipinsauremethylcyclohexylester) ais Er- 
woicher in der Kautschuktechnik. (Kautschuk 6 . 51—52. Marz 1930.) F r o m a n d i .

F. Harriss Cotton, Fiillstoffe und ihre Funktionen. I . Wahrend noch vor einigen 
Jahren der Prozentgeh. an Rohkautschuk in der Hauptsaehe don Preis einer Misohung 
bestimmte, sind heute die Volumkosten vieler Fiillstoffe lioher ais die yon Kautschuk, 
ein Umstand, der eine umfassende Kenntnis der Fiillstoffe u. ihres Verh. in der Mischung 
erfordert. Ih r Zusatz u. ihre Auswahl werden durch die A rt der Verarbeitung u. durch 
den jeweiligen Verwendungszweck des Endprod. bestimmt. So dient der Zusatz yon 
Erweichern dazu, dio Mastikationszeit u. den Kraftbedarf herabzusetzen, den ,,Nerv“ 
zu schonen, bessero Verarbeitungsmóglichkeiten zu sehaffen usw. Die anzustrebende 
gute Dispersion der Fiillstoffe ist u. a. ais eine Funktion der Reihenfolge des Ein- 
mischens anzusprechen: 1. Mastizierter Kautschuk; 2. Regenerat; 3. Mineral-Rubber 
usw.; 4. Beschleuniger; 5. andere Erweicher, wie Fichtenteer, Stearinsaure, Wacha 
u. Fiillstoffe; 6. S. Um die Neigung mancher Fiillstoffe zur Floekung zu beschranken 
u. um eine weitgehende Dispersion zu erzielen, ist das „master bateh“ -Prinzip am Platze: 
die Horst, einer Grundmischung Fiillstoff-Kautschuk im zweckentsprechenden Yer- 
haltnis. (India Rubber Journ. 80. 69—71. 12/7. 1930.) F r o m a n d i .

F. Harriss Cotton, Fiillstoffe und ihre Funktionen. II . (I. vgl. vorst. Ref.) Der 
Begriff „Verstarkung“ ist nicht eindeutig definiert, wio an den Systemen Zement u. 
Kautschuk gezeigt wird. Im  Sinnc der Verstarkung yon Kautschuk durch Fiillstoffe 
bestehen folgende Beziehungen: Ein yerstarkender Fiillstoff besitzt eine kleino Teilchen- 
groBo. Die Verstarkerwrkg. eines gegebenen Fullstoffes ist der TeilchengróBe um- 
gekehrt proportional u. stellt ganz allgemein eino Funktion seines Benetzungsvermogens 
gegen Kautschuk dar. Der Mechanismus der Verstarkung besteht zunachst in einer 
Erhóhung ’ der Widerstandsfiihigkeit einer Mischung gegen Zugbeanspruchungen, wie 
sie z. B. an der ZerreiBmaschine in Erscheinung tritt. Die yergleichende Auswertung 
der Widerstandsenergie einer Grundmischung unter Variation ihres Fullstoffcharakters 
u. -geh, stellt eine beąueme Methode fiir die Wahl eines den jeweiligen prakt. An- 
forderungen entsprechenden Fullstoffes dar. (India Rubber Journ. 80. 138—39. 26/7. 
1930.) F r o m a n d i .

F. Harriss Cotton, Fiillstoffe und ihre Funktionen. I I I .  (H. vgl. yorst. Ref.) Ein- 
fache Zugfestigkeitspriifungen bedingen nicht ein umfassendes Urteil iiber den W ert eines 
Vulkanisats u. seine Widerstandsfiihigkeit gegen mechan. Beanspruchungen allgemeiner 
A rt; durch dem jeweiligen Verwendungszweck angepaflte Sonderpriifungen, z. B. durch 
Best. der Abriebfestigkeit, ist die Beurteilung eines Vulkanisats zu veryollstilndigen. — 
GasruB, fur den Kautschuk ein hohes Benetzungsyerm6gen besitzt, gibt die hochsten 
Zugfestigkeitswerte, dereń Masimum ungefahr bei einem Geh. von 20 Volum- 
(== 36 Gew.-)°/o. 'u>f den Kautschuk berechnet, liegt, ein Geh., wie ihn im wesentlichen 
die modernen Reifenmischungen aufweisen. Streck-, Kompressionsarbeit usw. be
dingen ais Folgę der Reibung zwischen den einzelnen RuBteilchen u. zwischen Kautschuk 
u. RuB ungiinstige Wiirmeeffekte im Innem  des Vulkanisats (Vollreifen), die bei Lampen- 
ruB kleiner sind ais bei GasruB. Das Adsorptionsvermogen der RuBe fiir die organ. 
Beschleuniger, in erster Linie fiir Diphenylguanidin, hemmt die Vulkanisations- 
gesehwindigkeit u. laBt bei einem GasruBgeh. yon 40 Gew.-°/0 eine Verdopplung des 
Beschleunigerzuschlags empfehlenswert erscheinen. Vor Einfiihrung der RuBe stellte 
ZnO den Hauptverstarker fiir Kautschuk dar, das weiB ist, sich leicht dispergieren 
laBt, eine gute Abnutzungsfestigkeit bedingt, aktivierend auf die organ. Beschleuniger 
wirkt, den Hysteresisyerlust des Vulkanisats emiedrigt u. eine gute Warmeleitfahigkeit 
besitzt, dessen Volumpreis aber relatiy hoch ist. Der einzige brauchbare Verstarker, 
der die Mischung yerbilligt, ist Kaolin. Magn. carb. ,,leicht“ wirkt ebenfalls in hohem 
MaBe verstarkend u. etwąs aktiyierend auf die organ. Beschleuniger, durch semen 
bas. Charakter bedingt, erhoht aber nicht unwesentlich die bleibende Dehnung des 
Vulkanisats. (India Rubber Journ. 80- 216—17. 9/8. 1930.) F r o m a n d i .

F. Jacobs, Die organischen Farbstoffe in der Kautschukindustrie. (Caoutchouc et
Guttapercha 27. 15042—44. 15090—91. 15122—24. 15/8. 1930.) F r o m a n d i .

G. Fromandi, U ber die Viscositat von Kautschuklosungen unter dem Einflup von 
Benzoylperoxyd. Bei der Best. der minerał, u. bestimmter organ. Zusatze in Kautschuk- 
mischungen mit Hilfe des Aufschlusses mit Paraffinol bzw. Anisol stoBt bekaimtlich
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die Filtration bei Ggw. von Goldschwefel auf Scliwierigkeiten, die die Verwendung 
einer Zentrifu ge bedingen, da die relatiy hohe Viscositat des entstehenden kolloiden 
Systems eine den prakt. Anforderungen geniigende Sedimentation nicht zulaBt. Mit 
Hilfe von Dekahydronaphthalin (Dekalin) u. Benzoylperosyd ist es mógUch, den iib- 
lichen AufschluC so zu gestalten, daB die Sedimentation der Fiillstoff- bzw. Gold- 
schwefelteilchen in ihrer Geschwindigkeit eine erhebliche Beschleunigung erfahrt u. 
die Filtration nicht mehr erschwert. Im  AnscliluB daran wird dio Wrkg. von Benzoyl
perosyd auf Kautschuklsgg. yiscosimetr. untersucht. l% ig. Lsgg. von gereinigtem 
F irst Latex Crepe in Bzl. erfahren unter dem EinfluB von Benzoylperosyd eine starkę 
Erniedrigung ihrer Yiscositat, die dureh Licht u. hohere Tempp. beschlcunigt wird, 
u. in erster Linie wohl durch einen oxydativen Abbau in Verb. m it einer Desaggregation 
im engeren Sinne bedingt ist. (Kautschuk 6. 177—80. Aug. 1930.) F rom andi.

Anodę Rubber Co. Ltd., London, Verfahren zur elektrophoretischen Herstellung 
von homogenen Niederschldgen von Kautschuk oder kautschukartigen Stoffen. (D. R. P.
500 643 KI. 39b vom 19/7.1925, ausg. 23/6.1930. E. Prior. 28/7.1924. — C- 1926. I I .  
949 [E. P .  246532].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Curt Schuster 
und Heinrich Hopff, Ludwigshafen a. Rh.), Konsenieren von Kautschukmilch. (D. R. P. 
503 645 KI. 39b vom 21/4. 1927, ausg. 24/7. 1930. — C. 1928. I I .  498 [E. P. 
289022].) F r a n z .

Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey (England), Tauchwaren aus Kautschukmilch. 
(Oe. P. 117 497 vom 25/6. 1928, ausg. 25/4. 1930. D. Prior. 24/6. 1927. — C. 1929. 
I. 1519 [E. P. 299 737].) P an k ó w .

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Verfahren zur 
Herstellung von weifien und farbigen, geschmeidigen, gummierten Stoffen, insbesondere 
solchen von heller Tónung unter Verwendung yon Titandioxyd, dad. gek., daB man 
die Farbstoffe in Mischung m it Titandiozyd den fiir die Herst. yon Gummistoffen 
yerwendeten Gummimischungen einyerleibt. — Der Zusatz von Titandioxyd erhoht 
dio Geschmeidigkeit, Elastizitat u. Haltbarkeit der Ware. (D. R. P. 501718 KI. 8k

— , Die Fizateure. Referat iiber die gebrauchlichen naturlichen u. kiinstlichen 
Fixatcure. (Rev. Parfumerie 10. 161—64. Juni 1930.) E l l m e r .

John Glassford, Hydrolyse non Estern. Die Verwaltung des Alkoholverbots 
in Amerika yerlangt, daB Duftstoffestrakte, bei welchen A. yerwendet ist, eine be- 
stimmte Menge Ester enthalten, im allgemeinen 2—5%  Ester. Abgesehen davon, daB 
der Zusatz dieser Mengen nicht immer yorteilhaft auf den Geruch wirkt, findet beim 
Lagern Hydrolyse der Ester s ta tt, bei welcher der Estergeh. unter das verlangte MaB 
heruntergeht. Vf. hat m it einer Anzahl yon Mitarbeitem die fortschreitende Hydrolyse 
yon Estern in Extrakten wahrend 10 Wochen nach der yon der Alkoholverbot-Ver- 
waltung yorgeschriebenen Methode yerfolgt u. die Resultate in Kurven u. einer Tabelle 
niedergelegt. E s  wurde meist zunaehst ein starkes Fortschreiten der Hydrolyse, dann 
allmahliche starkę Yerlangsamung festgestellt. In  einem Falle ging der Geh. yon 5%  
Ester in 71 Tagen auf 3,55°/o zuruck, in den letzten 30 Tagen nur um 0,09%, so daB 
erst in 17 Monaten die untere Grenze von 2°/0 Ester erreicht werden wiirde. (Amer. 
Perfumer essential Oil Rey. 25. Nr. 3. 179—80. Mai 1930.) E l l m e r .

T. Kariyone urid Y. Yoshida, tlber ein atherisches Ol von Fructus Amomi. Vff. 
haben aus den Fruchten von Amomum xanthioides, Wallich (Zingiberaceae) mit 1,7 
bis 3%  Ausbeute ein ather. Ol gewonnen. Die aus 2 morpholog. gleichęn Drogen er- 
haltenen Ole besaBen stark yerschiedene physikal. u. chem. Eigg., wahrscheinlich 
wegen yerschiedener Proyenienz. Ol A : Geruch campherartig, D.20,0 0,9401, no13 =  
1,47406, [a]D20 =  +38,2°, SZ. 0,5, VZ. 113,0. Ol B: Geruch nicht campherartig,
D.202„ 0,8880, [a]D15 =  +18,6°, SZ. 0,2, VZ. 17,8. — Aus Ol A  isoliert: Terpen C10Hle, 
Kp. 166—168°, D.9j 0,8509, nD9 =  1,47427, [a]D9 =  +68,73°. d-Campher. Bomyl- 
acetat. — Aus Ol B  isoliert: Linalool (Phenylurethan, F. 65—66°). d-Campher. Nero- 
lidol, Ci5H 260 , Kp.g_j0 142—146°, D.>84 0,8790, nD18 =  1,48121, [a]018 =  +13,90°; 
daraus durch Oxyda.tion Famesal (Semicarbazon, F. 134°). (Journ. pharmac. Soc.

vom 1/11. 1927, ausg. 4/7. 1930.) F r a n z .

X m . Atherische Ole; Riechstoffe.

Japan 50. 86. Juni 1930.) 
XH. 2.

L in d e n b a u m .
132
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Virgilio Massera, Atherisches Ol der Samen der IYeiptanne ion Cadore. (Riv. 
Ital. Essenze Profumi 12. 95—96. 15/5. 1930. — C. 1930. II. 1785.) E l l s ie r .

L. S. Glichitch, Uber das atherische Ol von Fokienia hodginsii aus Tonkin. Je  
nach dem Alter des Holzes u. der Lagerungsdauer vor der Dest. schwankten die Kon
stanten der in T o n k i n  oder in G r  a s s e aus importiertem Holz gewomienen Ole 
innerhalb folgender Grenzen: D .15 0,909—0,938; e® =  +10° 45' bis +15° 6'; nD20 =  
1,495—1,505; SZ. 0,28—1,96; EZ. 1,4—9,1; 1. in 2—5 Vol. u. mehr 70°/ig. A. Nach 
der Formylierungsmethode wurden 83,5—90,3% Alkoholgeh., berechnet auf Ci5H260, 
gefunden, nach der Acetylierungsmethode nur 40—65%- Fiir den vorliegenden ter- 
tiaren, monocycl. A. wird der Ńame Fokienol vorgeschlagen. Infolge seiner Neigung 
zur Isomerisation muB bei starkem Minderdruck dest. werden. Acetal u. Benzoat bilden 
sieh schwer u. zersetzen sieh leicht. Ober das bestandigere Formiat (farbloses Ol, von 
schwachem, balsam. Geruch; Kp.2 126—127°; D.21,5 0,9785; [<x]d =  +16° 32'; nu21,5 =  
1,4970; Mol.-Refr. 74,60) liiĆt sieh der A. rein gewinnen: K p.2 125—126°; D-23 0,9236; 
M d  =  +18° 35'; no23,5 =  1,4975; Mol.-Refr. 70,18. Bei der Isolierung iiber das 
Formiat scheint eine teilweise Racemisierung stattzufinden, da das durch Dest. iso- 
lierte Fokienol starker aktiv ist: <*d =  +21° bis +24°. Bei der Dehydratation, die 
bei Einw. saurer Agenzien sehr leicht vor sieh geht, iagert sieh das primar entstehende 
Fokienen, C15H2I, fast vóllig in das bicycl. Isofokienen um, je nach dem Geh. an mono
cycl. Fokienen schwankten die Konstanten: Kp.3 95—99°; D.20 0,9075—0,9076; aD22 =  
+ 5 °  56' bis +14° 36'; nD22 =  1,5041—1,5055; Mol.-Refr. 66,62—66,64. Das Fokienol 
gibt keine krystallisierten D eriw . Bei der Dehydrogenisation m it Schwefel wurde in 
der Hauptsache Cadalin (Styphnat, F . 130°) erhalten. (Parfums de France 8. 157—58. 
Jun i 1930.) E l l m e r .

Ernest E. Guenther, Italienisches Citronenol. Referat iiber botan. Herkunft 
u. Verbreitung von Citrus medica (Tabelle) Produktion u. Ern te in Italien, Gewinnung 
u. Eigg. (Tabellen) des Oles, chem. Bestandteile u. Verfalschung. Ein vom Vf. durch 
W>Dampfdest. gewonnenes Ol hatto folgende Eigg.: D .15 0,849; «d25 =  +62° 45';
1. in 6 Vol. 90°/„ig. A. Citralgeh. 3,5°/0; Verdampfungsriickstand 0,35°/o; der frische 
Fruchtcharakter hatte durch die Dest. gelitten. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 24. 
727—31. 742. Februar 1930.) E l l m e r .

Zoltan Szilady, Die Erzeugung des bulgarischen Rosenols. (Magyar Gyógyszetesztu- 
d o m a n y i Tarsasag Ertesitóje 6 . 263—67. 1/7. 1930.) S a i l e r .

— , Jaśmin in der Kunst des Parfumeurs. Referat uber Gewinnung von naturlichen 
Jasminprodd. u. Besprechung der kiinstlichen Riechstoffe fiir die Synthese. Rezepte 
fiir Parfiim- u. Seifenole. (Perfumery essent. Oil Record 21. 245— 49. 22/7.1930.) E l l m .

[russ.] Jewgenij Wladimirowitsch Wulf, Atherische Ole liefernde Pflanzen. Leningrad:
Chemisch-technischer wissensehaftlicher Verlag 1930. (124 S.) Rbl. 2.60.

XIV. Zucker; Kohlenłiydrate; Starkę.
H. Claassen, Vorschlage z-ur Ausnutzung der Warnie, die in  Abgasen niederer 

Temperaturen verloren geht. (Dtsch. Zuckerind. 55 . 892—94. 9/8. 1930.) T a e g e n e r .
H. Fasol, Zuckermiillerei. Bemerkungen zu der unter derselben (jberschrift er- 

schienenen Arbeit T a e g e x e r s  (vgl. C. 1930. II. 1622). (Ztrbl. Zuckerind. 38. 926—27. 
9 /8 .1 9 3 0 .) T a e g e n e r .

C. F. Bardorf, Zuckerrohr-Wachskompleze in Sdften von Zuckerrohrmuhlen. Die 
Unterss. von Saften aus Yerschiedener Zuckerrohrherkunft haben ergeben, daB die 
yorhandenen Wachskomplexe die gleichen sind u. ais solche erhalten bleiben wahrend 
samtlicher Operationen bis zum Fertigprod. in der Raffinerie (ygl. auch C. 1928. I. 
2878). (Ind. engin. Chem. 21. 366— 67. 1929. Westmount, Kanada.) L a n g e .

Otto Schaffer, Zwei Gerdte zur rascheren Ausfuhrung von Analysen im Zucker- 
fabriksldboratorium. Zur Yereinfachung u. Beschleunigung der Unters. von Fiillmassen 
nach der ublichen Verdiinnungsmethode (1 :1 ) hat Vf. in Gemcinschaft m it J. Stangl 
ein WagegefaB konstruiert, das sieh auBer fur den genannten Zweck auch fiir die Aus
fuhrung der h. wss. Digestion eignet. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 928— 29. 9/8. 1930; Ztschr. 
Zuckerind. ćechosloyak. Republ. 54. 630— 31. 1/8. 1930.) T a e g e n e r .

Alois Dolinek, Uber eine neue Type des Eintauchrefralctometers. Vf. beschreibt 
das ,,Askania“ -Eintauchrefraktometer mit einem Prisma vom Brechungsindes 1,333 bis
1,378, dessen Skala in den Werten des spezif. Gewichts von 1,0000— 1,1200 ausgedriickt
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ist. Dieser Typ des Eintauchrefraktometers eignet sich auBer der zur Best. des Feuchtig- 
keitsgeh. in Rohrzuckem ausgearbeiteten Methode besonders fur die Best. des W. in 
Fulknossen, in der Affinade u. Sirupen von hoherer Reinheit. Die Arbeitsweise mit 
diesem App. soli e in fa c h e r  sein, ais mit dem Z E IS S sch en  Refraktometer. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 54. 627—30. 1/8. 1930.) T a e g e n e r .

Karl Philipp, Magdeburg, Verfahren zur Behandlung von Zuckersaften oder Zucker- 
losungen zunachst m it S 02, Na-Hydrosulfit oder anderen S 02 entwickelnden Verbb., 
worauf m it ausgefalltem CaC03 erwarmt, gekocht oder aufgekocht u. filtriert wird. 
(D. R. P. 503 569 KI. 89c vom 9/7. 1927, ausg. 24/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

Karl Philipp, Magdeburg, Verfaliren und Vorrichtung zum Auslawjen von Pflanzen- 
schnitłen. Die Auslaugung von Pflanzenschnitten u. dgl. findet im Gegenstrom zwischen 
Auslaugegut u. Auslaugefl. in einer sich drehenden Trommel sta tt. Das Auslaugegut 
wird durch spiralfórmige Umlaufbewegungen gezwungen, sich so durch die Trommel 
u. durch die Auslaugefl. zu bewegen, daB die spiralfórmigen Umlaufbahnen des Aus- 
laugegutes ein Vielfach.es der Trommelumlaufbahncn betragen. An Hand einer Zeichnung 
ist die App. u. der Gang des Yerf. beschrieben. (D. R. P. 502 881 KI. 89c vom 15/1.
1929, ausg. 23/7. 1930.) Al. F. M u l l e r .

Karl Komers, Prag, und Karl Cuker, Tavikovice (Taikowitz), Tschechoslowak.
Republik, Diffusionsverfahren. (D. R. P. 502 880 KI. 89c vom 29/4. 1927, ausg. 21/7.
1930. Tschechosl. Prior. 10/7. 1926. — C. 1928.1. 426 [E. P. 274131].) M . F. M u l l e r .

Alfred Salomon, Rositz, Thiir., Verfahren und Vorrichtung zum Verkdchen von
Losungm auf Krystall, dad. gek., daB auf [einer m it dem Vakuummeter u. Thermometer 
leitend verbundenen Schaltwalze elektr. Kontakte so angeordnet sind, daB in dem 
Augenblick, wo die der betreffenden Phase des Kochvorganges u. dem Druck ent- 
sprechenden ein fiir allemal ermittelten Kochtcmpp. erreicht werden, ein elektr. Strom 
geschlossen wird, der ein Signal oder das Zuzugventil betatigt. Die Schaltwalze wird 
dem Fortschreiten des Kochvorganges entsprechend durch ein Uhrwerk bewegt oder 
durch die zustrómende Fl., etwa unter Vermittlung eines Fl.-Messers, dem Fortschreiten 
des Kochvorganges entsprechend. In weiteren Unteranspruchen sind die in den Abb. 
gezeigten vorteilhaften Ausbildungen der App. beansprucht. (D. R. P. 503 570 KI. 89d 
Vom  4/5. 1927, ausg. 28/7. 1930.) M . F. M u l l e r .

Corn Products Refining Co., New York, Herstellung von Dextrose aus konver- 
tierter Starkelsg., 1. dad. gek., daB man eine vorlaufige Krystallisation der Dextrose 
in der Lsg. herbeifiihrt, die krystallisierte Dextrose derart teilweise wieder schm., 
daB einige Krystalle in der Fl. ycrbleiben u. dann den Krystallbrei einer endgiiltigen 
Krystallisation unterwirft, wobei die feste Phase in der Fl. verteilt erhalten wird. —
2. dad. gek., daB die krystallisierte Dextrose der Vorkrystallisierung vorwiegend ent- 
weder Anhydrid- oder Hydratdextrose ist u. daB die endgultige Krystallisierung bei 
Tempp. durchgefiihrt wird, die der Bldg. der in der ersten Krystallmasse yorherrschenden 
K rystallart giinstig sind. — 3. dad. gek., daB die bei der endgiiltigen Krystallisation 
entstehende M., wahrend sie sich noch in  fl. Zustande befindet, geschleudert wird. 
(D. R.. P. 502 316 KI. 89i vom 1/9.1925, ausg. 24/7.1930. A. Prior. 17/1.1925.) D r e w s .

Corn Products Refining Co., New York, Verfa7iren und Einriclitung zur Her- 
slellung von Starkę. (D. R. P. 503108 KI. 89k vom 12/4. 1928, ausg. 21/7. 1930. — 
C. 1928. II . 1949 [E. P. 288546].) M . F . M u l l e r .

[russ.] Michael Nikołajewitsch Ssyromjatnikow, Verwertung der Abfalle der Riibenzucker- 
Industrie. Moskau: „Technika Uprawlenja“ 1930. (36 S.) R bl. 0.40.

XV. Garungsgewerbe.
Otto Hummer, tlber den Verlust an wasserloslicher Phosphorsiiure bei der sauren 

Klarung m it Superpliasphat in der Hitze. Nach den Verss. des Vfs. geht bei der sauren 
Klarung von Hefewurzen m it Superphosphat je nach dem eingeschlagenen Verf. u. 
abhangig von dem Sauregrad (4° abwarts) u. Ca-Geh. der Melasse, H3P 0 4 durch Um- 
wandlung in  sekundares oder tertiares Phosphat verloren, stark zunehmend m it ab- 
nehmender Aciditat besonders bei Zusatz von Ca(OH)2- Bei 5 Sauregraden sind prakt. 
keine Verluste mehr zu erwarten, bis zu 50°/o in allen Fallen, wo aus Rucksicht auf 
einen móglichst neutralen Garverlauf beim Kochen nur niedrige Sauregrade erreicht 
werden. Die Verluste werden vermieden, indem man das Superphosphat in eigenen

132*
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Bottichen k. nut W. auslaugfc u. die klare Lsg. direkt bei der Garung zusetzfc; in diesein 
Falle treten auch keine Verluste durch Fe- u. Al-Salze auf, die erst h. ausfallen konnen. 
(Brennerei-Ztg. 47. 142—43. 13/8. 1930. Wien.) G r o s z f e l d .

Aubouy, Die Weine von Gard und Ardeche. 75 bzw. 23 Analysenergebnisse des 
Jahrganges 1929 u. dereń kurze Besprecliung. (Ann. Falsifications 23. 349—58. Juni 
1930. Nimes, Lab. municipal.) G r o s z f e l d .

L. Semichon und M. Flanzy, Die chemisclie Ałkoholbestimmung. Nochmalige 
Stellungnahme (vgl. C. 1929. II. 2271) zu M a r t i n , dessen Prioritat Vf. hinsichtlich 
der Grundlage des Verf. anerkennt, das er aber durch Trennung von Dest. u. Oxydation, 
Abanderung der Konz. der Oxydationsfll. u. Oxydation in der Kiilte verbessert hat. 
(Ann. Falsifications 23. 347—49. Juni 1930. Narbonne, Station Rśgionale de Recherches 
Oenologiques.) GROSZFELD.

A. Hanak, Colorimetrisćhe Bestimmungsmethode der zur Blauschónung erforderlichen 
Blutlaugensalzmenge. Ausfiikrliehe Beschreibung einer Arbeitsweise, die darauf beruht, 
daB die anfangs geringe Blaufarbung von Wein nach Zusatz von K 4Fe(CN)e auf Zusatz 
von H 20 2 +  HN O^ oder HC1 um ein Mehrfaches zunimmt. Der colorimetr. Vergleich 

■kann so direkt im Weine eriolgen, doch sind die Einzelheitcn der angegebenen Arbeits- 
vorschrift genau einzuhalten. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 506— 11. Mai 1930. 
Brunn, Offentl. ehem.-analyt. u. technolog. Versuchsanstalt von Ing. J .  T h e i m e r  u .
Ing. Dr. A. H a n a k .) G r o s z f e l d .

Karl Woidich, Uber die Mikróbestimmung der schwefligen Sdure in  Wein und 
Fruthłsdflen. Vf. beschreibt eine Methode u. einen Spezialmikrodest.-App. (Zeichnung 
im Original) zur Best. der freien u. gebundenen schwefligen Saure in Wein, Obst- 
mosten usw. Der Arbeitsgang ist folgender: Eine kleine Menge der Probe wird mit 
Saure dest., das Destillat in titrierter Jodlsg. aufgefangen u. m it Thiosulfatlsg. das 
uberschussige Jod zurucktitriert. Bei der Trennung der freien yon der gebundenen 
Saure wird zunachst die freie Saure im Dest.-Kólbchen mittels ca. V5o'n - Jodlsg. gegen 
Starkę ais Indicator bis zum Farbumschlag oxydiert u. dann die gebundene schweflige 
Saure nach Saurezusatz dest. Der W ert fiir die freie, schweflige Saure laBt sich aus 
der Differenz errechnen. Die Genauigkeit des Verf. ist weit groBer ais . zur Beruck- 
siehtigung des osterreich. Weingesetzes notig ist. Gesamte Vers.-Dauer 12 Minuten. 
(Mikrochemie 8. 147—50. 1930. Wien, Lebensmittel-Versuchsanstalt d. Industrie, 
d. Handels u. d. Gewerbes.) D u s in g .

XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Puttermittel.
Charles Dufraisse, Yorteile und Nachteile des Sauerstoffs. Antioxydantien und 

Prooxydanlien. Wissenschąftliche und technisclie Anwendungen. Um die Schaden, die 
0» anrichtet, zu verhindem, will Yf. die oxydablen Stoffe durch Schutzschichten von 
,,Antioxydantien“ (z. B. B utter durch Hydrochinon) vor dem 0 2-Angriff schiitzen. 
(Rev. scient. 68 - 417—30. 26/7. 1930. Coltóge de France.) L o r e n z .

Heinrich Fincke, Die Entwicklung der Technik der Kakaoverarbeitung. Aus- 
fiihrliche Schilderung des Entwicklungsganges an Hand von 100 Abbildungen von 
Vorr. u. Einriehtungen der letzten Jahrhunderte Yerschiedener Lander der alten u. 
neuen Welt. (Technik u. Wirtschaftswesen 1930. 39 Seiten. Koln. Sep.) G r o s z f e l d .

Gustave Hinard, Das Bralol in den Fischkonserren in Ol. Yon einer Olsardinen- 
probe, bei der die Fische in Mineralol gekocht u. dann m it Oliyenol eingefullt waren, 
betrug der Inhalt der Dose an Fisch 75 g, an Fullol 16 g, VZ. des Fiillóles 158,6, des Ex- 
traktionsóles aus dem Fisch 177,1, Unyerseifbares 14,4, bzw. 8,1%. Der Fisch enthielt 
6,4% Fett, also 0,52% Mineralol. (Ann. Falsifications 23. 344—47. Juni 1930.) Gd.

T. L. Swenson und H. H. Mottern, Die Olabsorpłion von E iem  in der Schdle. 
Es wurdert Verss: ausgefuhrt, um das Einschrumpfen von Eiem infolge Verlustes 
von C02 u. Feuchtigkeit durch eine Olbehandlung zu yerhindern. Unbehandelte Eier 
yerloren in 10 Tagen bei 98° F. ca. 13% ihres Gesamtgewichtes; Eier, die 2 Minuten 
lang in Ol von 100° F. getaucht waren, yerloren nur etwa 2% , Wurden Eier 1 Minutę 
lang in Ol mit einem Zusatz yon 2%  Al-Seife bei 100° F. u. 50 mm Druck getaucht 
u. dann 10 Tage bei 98° F. aufbewahrt, so betrug der Gewichtsyerlust nur 0,5%. 
Die Olabsorption yon Schalen u. Membranen beim Eintauchen der Eier in  Ol bei 
Atmospharendruck u. im Vakuum wurde untersueht. Die Menge yon in A. I. E xtrakt 
der Membranen war in behandelten Eiem nur wenig groBer ais in unbehandelten.
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(Science 72. 98. 25/7. 1930. U. S. Landwirtschaftl. Departement, Abt. f. Nahrungs- 
mittel-Unters.) W RESCHNER.

P. Weinstein, Nachgemachtes Vollmilchtrockenpulver. Das Pulver entbielt 18,0% 
mit PAe. ausziehbares Ol mit n25 =  62,8, JZ. 84,6, RMZ. 2,0 nach . Vf. 01ivcnol. —■ 
Gezeigt wird, daB aus Krause-Vollmilchpulver dureh einfaches Ausziehen m it A. von 
23% vorhandenem nur 1%  F ett ausgezogen wird, wofiir Vf. ais Ursache den Ein- 
schluB in EiweiB annimmt. (Ztschr. Unters. Lebensmitteł 59. 515—16. Mai 1930. 
Bochum, Unters.-Amt der Stadt.) GROSZFELD.

C. K. Johns, Die Geschwindigkeit der keimtótenden Wirkung von Ckkrverbindungen 
auf gewólmlich in  Milch vorkommende Bakterien. Die Unters. iiber Milchorganismen 
aus Milchkannen, Esch. coli, Aer. aerogenes, S. lactis u. Sporenformen von B. subtilis 
m it Lsgg. von 3 Hypochlorit- u. 2 Chloramin-T-Prodd. ergaben, daB die fl. Hypochlorite 
auBerst wirksam gegen alle Nichtsporenbildner waren; Diversol (NaOCl +  NaJPO.,) 
wirkte gegen die Gasbildner, langsam gegen die gemischten Organismen aus Kannen 
u. iiberraschend langsam gegen S. lactis. Dagegen wirkten die Chloramin-T-Prodd. 
in allen Fallen zu langsam, um fiir Sterilisierfll. in Frage zu kommen. Keines der 
5 Prodd. hatte in 2 Min. merkliche Wrkgg. auf die Sporen von B. subtilis. Die 
verzógerte Wrkg. von Diversol gegen 8. lactis steht augenscheinlich im Zu- 
sammenhang m it den hoheren OH-Konzz. seiner Lsgg. In  3 Monaten waren die 
Verluste an wirksamem Cl fiir die konz. Prodd. am geringsten bei Chloramin-T, dann 
folgten selbst hergestelltes Hypochlorit, dann B—K  (fl. NaOCl) u. Diversol. (Scient. 
Agriculture 10- 553—63. Mai 1930. Ottawa, Ont., CentralEsperim. Farm.) G r o s z f e l d .

P. Weinstein, Die Katalasereaktion von Milch. Bericht uber einen Fali, bei dem 
kleine Mengen (y2 1) Rohmilch aus einem undicht gewordenen VerschluBst(ick in das 
Sammelbassin (etwa 400 1) tropften u. die Katalasezahl libermaBig (von 7,3 auf 15,3 
bis 24,0) erhoht hatten. (Ztschr. Unters. Lebensmitteł 59. 514—15. Mai 1930. Bochum, 
Unters.-Amt. d. Stadt.) G r o s z f e l d .

E. G. Hoodl und A. H. White, Ein Fali von Verfdrbung von Cheddarkase dureh
Metali. In  dem Kase wurden braun bis gelbbraun yerfarbte Stellen beobachtet, die 
dureh kleine Fe-Teilchen bedingt waren. Ais Ursache wurde im Kiisekessel von der 
Reinigung her zuriickgebliebene Stahlwolle ermittelt. (Scient. Agriculture 10. 520 
bis 522. April 1930. Ottawa, Dep. of Agric.) G r o s z f e l d .

F . Weiss, Beitrag zum Nachweis und zur Bestimmung ton Estem der p-Oxybenzoe- 
sdure, bzw. von p-Oxybenzoesaure in Lebemmitteln. (Vgl. C. 1928- I. 2218.) Die Ab- 
trennung der Ester erfolgt am besten dureh Ausschiitteln der schwach sauren u. ge- 
klarten Lsg. des Lebensmittels oder seines Auszuges. Nachweis des Methylesters nach 
D e n i g ŻS ais CH3OH, des Athyl- u. Propylesters nach dem M krobecherrerf. von 
G r i e b e l . Die p-Oxybenzoesaure m rd  naoh Verseifung dureh F. 215° u. MlEEONsche 
Rk. gekennzeichnet, von Benzoesaure, Salieylsaure, o-Chlorbenzoesaure dureh CC14 
in besonderen Fallen ais Cu-Salz oder dureh Dest. m it Wasserdampf geschieden. Sto- 
rendes Vanillin ist m it Semiosamazid abzuscheiden. Die Ausbeuten an p-Oxybenzoe- 
saure betrugen je  nach Fettgeh. des Materials 60—100%. (Ztschr. Unters. Lebens- 
mittel 59. 472—80. Mai 1930. Berlin, Staatl. Nahrungsm.-Unters.-Anst.) G r o s z f e l d .

A. Hanak, Kwpferbcslimmung in gegruntem Gemiise. Die auf iibliche Weise her
gestellte Sulfatasche wird m it NH3 +  (NH4)2C03 ausgezogen, filtriert u. colorimetr. 
gemessen. Bei Ggw. von sehr wenig Cu versetzt man m it etwas wss. Lsg. von Gummi- 
arabieum, sauert m it Essigsaure an, gibt frisch bereitete K 4Fe(CN)c-Lsg. zu u. miBt 
colorimetr. m it Vergleichlsg. (Ztschr. Unters. Lebensmitteł 59. 511—12. Mai 1930. 
Briinn, Óffentl. chem.-analyt. u. technolog. Versuchsanst. von Ing. J .  T h e i m e r  u . 
Ing. Dr. A. H a n a k .)  '  GROSZFELD.

C. Griebel, Zur mikroskopinchen Pollenanalyse des Honigs. I I I .  M itt. (II. vgl. 
C. 1930. I I . 833.) Weitere mkr. Aufnahmen der Pollen von 92 einheim. Honigbliiten 
(vgl. Original). (Ztschr. Unters. Lebensmitteł 59. 441—-71. Mai 1930. Berlin, Staatl, 
Nahrungsm.-Unters.-Anst.) GROSZFELD,

A. Hanak, Einfacher Nachweis von Mohren in Marmelade. Beim Auskneten der 
M&rmelade m it A. lóst sich das Carotin darin u. farbt ihn eharakterist. gelb, noch 
deutlicher erkennbar, wenn der A. auf einem Uhrglase verdunstet. Von anderen 
Friiehten geben nur Marillen organgegelben Auszug, der aber an der Farbę leicht 
erkennbar ist. (Ztschr. Unters. Lebensmitteł 59. 5l3. Mai 1930. Briinn, Offentl. ehem.- 
analyt. u. technolog. Yersuehsanstalt von Ing. J .  T h e i m e r  u . Ing. Dr. A . H a n a k .)  G d .
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K. Kurschner und A. Hanak, Zur Bestimmung der sogenannten Rohfaser. (Vgl.
C. 1930. I. 146.) Es wird iiber ein neues Verf. zur Best. der Rohcellulose besonders 
in Kakao berichtet, bei dem die AufschlieBung durch Kochung m it einem Gemische 
yon 10 Vol. 80%ig. Es3igsaure u. 1 VoI. H N 03 (D. 1,4) 20—25 Min. erfolgt. Das End- 
prod. besitzt Earbe u. Eigg. guten Rohzellstoffes, dabei betragt die Ausbeute bei Baum- 
wołlwatte von 95% Cellulose 92,2—92,5%- Entfettung der Substanz ist unnótig. 
Arbeitsgang: 0,3 g Kakao werden m it 16,5 cem obigen Sauregemisches in Kolbohen 
mit cingeschliffenem Steigrokr 20—25 Min. gekocht, dann h. durch Porzellan- oder 
Glasfiltertiegel abgesogen. Auswaschen nacheinander m it 7—10 ccm li. Reagenslsg., 
h. W., einigen Tropfen A., 5—10 ccm A., wieder 1—2 ccm h. Reagenslsg. mit h. W. 
bis zum Verschwindcn des Essigsauregeruch.es, darauf m it A. u. A. Troeknen bei 105 
bis 108°. Das Verf. ist auch fur Mikrobestst. anwendbar. (Ztschr. Untcrs. Lebensmittel 
59. 484—94. Mai 1930. Briinn.) G r o s z f e l d .

K. Feist und E. Kuntz, Rolifaserbestimmung unter Verwendung neuartiger Fil ter. 
Zur F iltration werden Cellafilter, bestehend aus reiner Cellulose, der M e m b r a n -  
f i i t  e r  G . m. b. H., Góttingen, Fabrikweg 2, empfohlen. Die Filter haben den Vor- 
teil, daB die Rohfaser leicht abzuspritzen ist, den Nachteil, nur einmal verwendbar 
u. teuer zu sein. — Auch Rohfaserbestst. in Kakao lieCen sich leicht durchfiihren. 
(Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 480—83. Mai 1930. Góttingen, Univ.) G r o s z f e l d .

P . Weinstein, Der Amylasenachweis in Milch. Beim Nachweis versagte ein Starke- 
praparat von M e r c k  „loslich trocken nach ZuLKOW SKY p. a .“ ; empfohlen wird 
Darst. der Priiflsg. aus Kartoffelstarke. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 513—14. 
M ai 1930. Bochum, Unters.-Amt d. Stadt.) G r o s z f e l d .

Josef Krenn, tJber den Wert der ,,Chlorofu7ikprobe“. Der Chlorofunkprobe liegt 
die Cl-Best. von Y oLH A RD  zugrunde, Einstellung so, daB die Rk. erst bei Milch mit 
iiber 0,136% Cl positiy wird, wahrend bei n. Milch der Cl-Geh. nicht iiber 115 mg/l 
steigt. Bei alleiniger Zugrundelegung des Cl-Geh. gilt bis 98 mg: Eutergesunde Kub, 
98—115 mg: Eutergesund oder euterkrank, iiber 115 mg: Euterkrank. Bei 20 Milch- 
proben euterkranker Kiihe war in 9 Fallen die krankhafte Yeranderung auf Grund 
obiger Probe nicht zu erkennen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 413—16. 15/6. 1930. 
Wien, Landwirtsch.-chem. Bundesversuchsamt.) G r o s z f e l d .

E. Schweizer und J. GroBfeld, Zur Kenntnis des Butterfettes. Es wird iiber ver- 
gleichende Bestst. der RMZ. u. Buttersaure-Z. (BuZ.) bei Proben von Butterfett, 
Margarine u. m it Margarine yerfalschtem B utterfett berichtet, mit dem Ergebnis, 
daB die Konstanz beider Kennzahlen bei Butterfett fast die gleiche war, mittlere Ab- 
weichungen etwa 7% der Zahlen. Aus den Angaben von v a n  R a a l t e  (C. 1926. II. 
123) wird fiir die Xylolzahl bei B utterfett eine prakt. gleiche Konstanz abgeleitet. 
Neben n. Butterfettproben wurden solche m it erhohter VZ. beobachtet, die gleich- 
zeitig geschmackliche Abweichungen zeigten. Entsprechend der Beobachtung von 
VAN R a a l t e , daC die Xylolprozentzahl bei Butterfett nicht unter 66 sinkt, wurde 
das Verhaltnis B uZ.: RMZ. nicht unter 0,66 beobachtet, Hinweis auf den W ert dieser 
Zahl zur Erkennung von Verfalschungen. Ebenfalls wird der EinfluB von Verfal- 
schungen auf die Differenzzahlen (VZ.-RMZ.-200) nach JUCKENACK u. (VZ. —  1,5 X 
BuZ.) nach G r o s z f e l d  u . ihre Verwertung zur Erkennung von Falschungen dar- 
gelegt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 494—501. Mai 1930. Berlin, StaatL Nahrungs- 
mittel-Unters.-Anst.) G r o s z f e l d .

L. Hoton, Heine Butter, verfalschte ButUr. Ais neue Kennzahl des Fettes wird die 
Refraktometerzahl der unl. fliichtigen nach P o l e n s k e  erhaltenen Fettsauren vor- 
geschlagen, die Vf. bei 60 Proben aus den Provinzen Limburg u. Luttich zwischen 
19—26 fand. Zusatz yon 10% Cocosfett yermindert diese Zahlen um etwa 1—3 Ein- 
heiten. — Die nichtfliiehtigen Sauren bilden ein empfindliches Reagens auf Sjmren 
von Cu in dest. W., m it dem sie sich dann beim Kochen je nach Cu-Geh. schnell oder 
langsamer griin farben. (Ann. Falsifications 23. 324—37. Juni 1930. Luttich, 
U n iv .)  G r o s z f e l d .

William George Moore, England, Abtotung von Keimen durch Bestrahlung mit 
dem elektrischen Lichtbogen. Die Elektroden zur Erzeugung des elektr. Lichtbogens 
bestehen aus W, dem 1—5%  T i tan u. ł/4—2%  Chrom zugegeben sind. Das mittels 
dieser Elektroden ausgestrahlte Licht hat eine besondere keimtotende Wrkg., u. zeigt 
giinstige Resultate bei der Bestrahlung yon Milch, Friichten, Pflanzen, Tieren u.
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Menschen. (F. P. 681255 vom 3/9. 1929, ausg. 13/5. 1930. E. Priorr. 10/1. u. 20/7.
1 9 2 9 .) R . H e r b s t .

Gr. E . Conkey Co., iibert. von: Harry Placak, CIeveland, V. St. A., Yitamin-
haltiges Nahrungsmittel. Man setzt einem wachsahnlichen Stoff, z, B. Paraffin, eine 
yorlier bestimmte Menge Lebertran zu, erhitzt unter Umriihren, bis die M. klar ge- 
worden ist, u. setzt der nochfl. M. eine bestimmte Menge trookene, zerkleinerte Pflanzen- 
stoffe unter Umruhren zu, worauf das Prod. abgekuhlt wird. (A. P. 1764085 vom 
3/9. 1927, ausg. 17/6. 1930.) S c h u t z .

D. Kock Aktiebolag, Insjón, Schweden (Erfinder: D. Kock), Bleichen von natur- 
lichem Cardamom durch unmittelbare Einw. von H 20 2. (Sehwed. P. 65 355 vom 
27/1. 1927, ausg, 12/6. 1928.) " '  A l t p e t e r .

Hugo Federmann, Berlin, Verfahren zum Entnikotinisieren von Tabak. (D. E. P. 
493188 KI. 79c vom 11/7. 1926, ausg. 9/8. 1930. — C. 1929. I. 2110 [E. P. 
302560].) M. F. M u l l e r .

Elmer V. McCollum und Olaf S. Eask, Baltimore, Maryland, Herstellung eines 
Backpulvers unter Verwendung von m it gelatinierter Starkę yerfestigter Milchsaure. 
Die gelatinierte Starkę wird m it 45—48°/o Milchsaure zu einer Pastę yerarbeitet, die 
dann getrocknet u. kornig yermahlen wird. Beispielsweise werden yereinigt 26,8 Teilo 
NaHC03, 70,1 Teil Milchsaurestarkepulyer (41% Milchsauregeh.) u. 3,1 Teil Fiillstoff, 
•wie Starkę, Mehl etc. (A. P. 1771342 vom 7/1. 1929, ausg. 22/7. 1930.) M .F .M u .

A. Archibald, Glasgow, Mittel zur Erzeugung von lockerem Brot. l l/ t Gallone W. 
u. 1/2 Pfund Eeis werden aufgekocht, dann -wird 1 Gallone Baumwollsaatdl zugesetzt 
u. die M. 5—10 Minuten gekoeht. Nach dem Abkiihlen wird ein Emulgierungsmittel, 
z. B. Saponin, gemischt m it Glycerin u. W., zugegeben oder eine Abkochung von 
1 Pfund Caragheenmoss in  1 Gallone W. zugesetzt. (E. P. 330 779 vom 22/6. 1929, 
ausg. 10/7. 1930.) M . F. M u l l e r .

Atlantic Coast Fisheries Co., iibert. von: Harden F. Taylor, New York, 
Itduchem ion Nahrungsmitteln. (A. P. 1760 091 rom  9/4. 1928, ausg. 27/5. 1930. — 
C. 1930. I . 3258 [Aust. P . 19 337/29 u. F. P. 672 455]-) S c h u t z .

Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk Co., Cham, Schweiz, Vorrichtung und 
Verfahren zum Zerstauben fon Milch und anderen Fliissigkeiten. (Holi. P. 21640 
vom 15/6. 1926, ausg. 15/4. 1930. N. Prior. 5/9. 1925. — C- 1928. I. 2116 [F. P. 
617 926].) S c h u tz .

A. Cewers, Góteborg, Vitaminreiche FuttermUtel bestehend aus Extrakten oder 
Saften von vitaminreichen Stoffen wie Malzschrot, Lupinen, Hanfsamen, Apfelsinen, 
Citronen, Tomaten, Mohrruben usw., die m it Zuckersirup unter Zusatz von Albumin, 
Casein, Fett, Cholesterin, Glycerinphosphorsaure. Yermischt werden; auBerdem kónnen 
geeignete Ole oder fetthaltige Stoffe bei einer Temp. von 28—40° zugemiseht werden. 
(Schwed. P. 65 354 vom 21/11. 1925, ausg. 12/6.1928.) A l t p e t e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Ed. W. Albrecht, t)ber das Exlraktionsverfahren in  der Olindustrie. Der Vf. zieht 

zur Herst. yon Speiseolen das PreByerf. dem Extraktionsverf. yor, weil die zu letzterem 
notwendigen Hitzegrade die Eigg. des óles fur Speisezwecke yerschlechtern. Die yer- 
schiedenen Extraktionsanlagen werden besprochen. (Chem.-Ztg. 54. 522. 5/7. 1930.) J .

Marcel Lamy-Torrilhon, Rationelle Yeruertung der stark fettsaurehaltigen Ole. 
Yf. h a t ein Verf. zur restlosen Dberfiihrung yon Rohfetten in  Neutralól u. neutralol- 
freie Fettsaure, sowie zur Veresterung der Fettsauren erfunden. Irgendwelche Einzel- 
heiten iiber das Verf. fehlen. (Chim. et Ind . 23. Sonder-Nr. 3 bis. 462—63. Marz
1930.) S c h o n f e l d .

— , Ricinusól; seine Gewinnung und Yerwendung. (Buli. Imp. Inst. London 28.
30— 46. A pril 1930.) SCHONFELD.

Henri Marcelet, Praktisches Yerfahren zur Konservierung von Fischlebem, dereń
Ol spater untersucht werden soli. CH„0 (2—5%ig) ist fiir die Konseryierung yon Fisch- 
lebern geeignet; nach 4 Monaten blieben die Olkonstanten unverandert, nur die 
SZ. erfuhr eine geringe Zunahme. (Chim. et Ind . 23. Sonder-Nr. 3 bis. 464. Marz 
1930.) S c h o n f e l d .

J. DavidS0hn, Fliissige Seifen. Es w'erden die amtlichen Begriffsbestst. (deutsche 
u. amerikan.) fiir fl. Seifen gegeben. Es folgen Rezepte fiir fl. Seifen ohne organ. 
Losungsm. m it Palmkemol, Ricinusól, Kokosól, Sonnenblumenól, Glj'cerin, A łkali,
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Verstarkungs-(Emulgier-)MitteLn u. Verdickungsmitteln (Zucker). Dann solche m it 
organ. Losungsmm. wie Hexalin, Methyłhexalin, Hexoran (=  90% CC14 -f  10% wss- 
Oleinlsg.), Perpentol m it Tetralin s ta tt CC14 u. Hydraphthal. Weitere Rezepte fiir 
Hexalinseifen werden gegeben. Zuletzt werden die fi. Seifen m it Halogen-KW-stoffen 
besprochen, vor allem die m it CC14, wie z. B. Tetrapol (Griesheim), Monopolseife +  
12—16% CC14, die nach H e r m a n n  (Wasch- u. Bleichmittel, Berlin 1925. 42/43) u. 
nach Unterss. des Materialpriifungsamtes von sehr guter Wrkg. u. ganz unsohadlich 
sind. (Ztschr. ges. Testilind. 3 3 . 526—27. 541—43. 6/8 . 1930.) F r i e d e m a n n .

V. Vesely, Vereinheitlicliung der offiziellen Methode, fiir die Fettanalyse. Hinweis 
auf die Tatigkeit der einzelnen Fettanalysenkomissionen. (Chim. et Ind . 23. Sonder- 
Nr. 3 bis. 455—56. Marz 1930.) SCHONFELD.

Ronald Bulkley und F. G. Bitner, E in  neuer Konsistenzmesser und seine An- 
wendung auf Felte urul Ole bei niedriger Temperatur. (Bureau Standards Journ. Res. 5. 
83—96. Juli 1930. — C. 1 9 3 0 . II. 1009.) S a l m a n g .

Vizern und Guillot, Bestimmung der Verseifungszahl von Fetten holier Aciditat, 
wie zum Beispiel von Olein. Die Best. des Neutralfettgeh. in  Fetten m it hohem Fett- 
sauregeh., wie Olein usw. nach den ublich Methoden der VZ., SZ. usw. gibt zu groBeren 
Fehlern AnlaB. Es wird deshalb der gravimetr. Methode der Vorzug gegeben: 5 g Ol 
werden in  50 cem A. m it wss. n. NaOH neutralisiert. Die m it W. auf etwa 50—55%ig. A. 
verd. Lsg. wird dreimal m it je 50 ccm PAe. ausgesehiittelt, die ath. PAe.-Extrakte 
dreimal m it je 50 ccm 50%ig. A. ausgewaschen. Der Riickstand ergibt den N eutral
fettgeh. (Chim. et Ind . 2 3 . Sonder-Nr. 3 bis. 452—54. Marz 1930.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Jordan,
Mannheim, und Georg Kraemer. Heidelberg), Verfahren zur Gewinnung von neutralen 
Olen und Feiten. (D. R. P. 504128 KI. 23a vom 6/4. 1928, ausg. 1/8. 1930. — C. 1929.
I I . 2522 [E. P. 312 523].) D e r s i n .

Raimund Peter und Wenzel Michel, Krischwitz b. Tetschen, Elbe, Tschechosl., 
Yerfahren und Vorrichtung zur Krystallisalion und Zertrummerung von Margarine- 
emulsion. (D. R. P. 502727 KI. 53h vom 21/7. 1925, ausg. 17/7. 1930. Tschechosl. 
Prior. 3/7. 1925. — C. 1929. H . 108 [Holi. P . 19 090].) S c h u t z .

Gold Dust Corp., Amerika, iibert. von: Benjamin H. Thurman, Amerika, 
Polymerisieren trochnender und halbtrocJcnender Ole. Man erhitzt das Ol auf eino Temp. 
von etwa 260—316° im Vakuum bei einem Druck von etwa 260—316° im Vakuum 
bei einem Druck von etwa 50 mm Hg oder weniger u. laBt gleichzeitig von unten durch 
das Ol Dampf stromen. Eine geeiiznete Vorr. des Verf. wird beschrieben. (A. P.
1745 877 vom 20/7. 1926, ausg. 4/2. 1930.) E n g e r o f f .

R. T. Vanderbi.lt Co. Inc., Amerika, iibert. von: Albert A. Somerville, Amerika, 
Haltbannachen von Olen aller Art. Man fiigt zu dem Ol, F ett, Mineralól oder Gemischen 
von solchen eine kleine Menge eines Kondensationsprod. von einem Aldehyd m it einer 
stickstoffhaltigen Base, z. B. 0,5%  ^es Kondensationsprod. von Aldol m it Naphtkyl- 
amin. (A. P. 1767 264 vom 17/1. 1927, ausg. 24/6. 1930.) E n g e r o f f .

Wm. S. Merrell Co., iibert. von: Wiły M. Billing, Ohio, Ricinusolseife in fl. 
Form, bestehend aus etwa 25—40% Ricinusól, etwa 75—60% dest. W., NaOH u. 
iiberschussigen freien Ricinusólfettsauren. Die Seife vorstehend angegebener Zus. 
besitzt eine auBerordentliche Wasserlóslichkeit, greift Glas nicht an u. ha t gewisse 
keimtotende Eigg. (A. P. 1767041 vom 14/4. 1926, ausg. 24/6. 1930.) E n g e r o f f .

Reinhold Seidel, Die pflanzlichen OJe und Fette und ihre Gewinnung. Leipzig: M. Schafer 
1930. (16 S.) 8°. M. 0.50.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

— , Hitze- und feuerbestandige Appreturen, Impragnierungen und Prdparierungen. 
"Om Stoffe schwer entflammbar zu machen, nimmt man fiir leichte Stoffe Mischungen 
^on schwefelsaurem u. kohlensaurem Ammoniak, Borax u. Borsaure, sowie Starkę 
oder Dextrin. Fiir grobe Gewebe (Sacke, Schlauche) zieht man Fimisse von Kautschuk 
oder Leinol m it oder ohne Asbestpulver vor. Billiger sind Impragnierungen m it wolfram- 
saurem Natron oder Ammonphosphat u. Seife. Brauchbar ist auch Aluminiumsulfat
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mit. Salmiak, Boras u. Starkę. Feuerfeste Anstriche erzielt man m it Asbestpulyer 
u. Wasserglas, ferner m it Starkę, Salmiak, Borsaure u. Feldspat oder nach anderen 
Rezepten. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 556—56. 13/8. 1930.) F r i e d e m a n n .

— , Entschlichtungsschwierigkeiten. Zusammensetzung von Kunstseidesćhlichten. 
Beim Schlichten von Kunstseide sollte nicht nur auf den Schlichteffekt, sondern auch 
auf die Móglichkeit des Entschlichtens geachtet werden, namentlich im Hinblick auf 
die heuto wichtige Acetatseidc. LeinOlschlichten, wenn schon stark yerharzt, sind nur 
h. alkal. zum Schaden des Acetats zu entfemen. Paraffinwachs muB m it otgan. Losungs- 
mitteln entfernt werden, was wiederum die Acetatseide gefahrdet. Ebenso ist es m it 
den weichen Schlichten aus Leim, Seife, Talg u. Mehl, die sehr empfindlich gegen 
Feuchtigkeit sind u. leicht wolkig farben. Von Gelatineschlichten bewahrte sich nur 
eine m it Gelatine, Zucker u. mit Diastafor aufgeschlossenem Mehl. Gummitraganth 
ist zu langsam lóslich, am besten bewahrte sich eine Schlichte aus Gummi arabicum, 
1. Ol u. Mehl m it Aktiyin aufgeschlossen. Empfehlenswert sind auch die veresterten 
Starken, z. B. das Prod. „Amylose." (Rayon Record 4. 749—51. 11/7. 1930.) F r i e d e m .

B. V. Raman, Hdufige Fehler in Ilaumwollgeweben. Die haufigsten Fehler werden 
aufgezahlt, so Fehler durch Fadenbriiche u. Garnfehler, Flecke von Ol u. yon Samen- 
schalen, yon Eisen usw. Ferner die Mangel durch sehleehte z. B. zu fettreiche Appretur 
u. durch falsche Arbeit des Webstuhls u. des Webers. (Indian Textile Journ. 40. 409 
bis 411. 30/6. 1930.) F r i e d e m a n n .

William King, Offnen und Saubern von Baumwolle■ Ratschlage fiir die maschinelle 
Ausriistung von Spinnereien yon groben Gamen. (Canadian Testile Journ. 47. Nr. 29.
21—23. 17/7. 1930.) F r i e d e m a n n .

I. B. Speakman, Die Ad-sorptioii von Wasser durch Wolle. Die Aufnahme von 
W. durch Wolle wird bei 25° u. yerschiedener Luftfeuchtigkeit studiert. Die W.-Auf- 
nahme ist nicht ganz reversibel. Mit Formaldehyd behandelte bzw. diazotierte Wolle 
zeigt keine prinzipielle Abweichung vom Verh. unvorbehandelter. Der EinfluB des 
W.-Geh. auf mechan. Eigg. wird erwiesen. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 
209—13. 2/5. 1930.) R. S c h m ie d .

— , Die Verwendung von Diathylenglykol zum Einfetłen der Wolle. Es wird iiber 
yergleiehende Unterss. bei der Wollverarbeitung berichtet, die die Behandlung m it 
einer 01ivenólemulsion einerseits u. andererseits m it einer Diathylenglykollsg. betreffen. 
Es hat sich gezeigt, daB Diathylenglykol ein vollwertiger u. Tollkommen unschadlicher 
Ersatz fiir Oliyenol ist. (Rey. Produits chim. 33. 424. 31/7. 1930.) J u n g .

— , Die Herstellung und Vencendung von Wollstaub, ein Beitrag zur teztilen Abfall- 
verwertung. Abfall aus dem Rauhen, Scheren u. Biirsten von Wollstoffen kann, falls 
nicht stark verólt, ais Polstermaterial, ais Isoliermaterial, ais Dungemitteł u. fiir gewisse 
Papiersorten Verwendung finden. Auch kónnen Scherhaare an geringerwertige Stoffe, 
wie an Filze, wieder angewalkt werden. (Ztschr. ges. Testilind. 33. 537—38. 6/9. 
1930.) F r i e d e m a n n .

— , Saubem von Seide. Beschreibung des ,,K  1 o t  s c o“ - App. zum Saubern von 
Seidenfaden. (Silk Journ. Rayon World 7. Nr. 73. 33. 20/6. 1930.) F r i e d e m a n n .

Roland Runkel, Neuzeitliche Probleme der Papierfaserstoffgewinnung und Wege 
zu ihrer Losung. Es wird die dringende Papierholznot geschildert u. Mittel zu ihrer 
Behebung gesucht. Es werden die Erfahrungen m it besserer Entrindung, schonenderer 
Kochung, Erzeugung von Kraft- u. Halbstoffen u. die Abfallyerwertung durch Ver- 
zuckerung usw. diskutiert. Im  AnschluB daran wird das Rohstoffproblem erortert 
u. die Moglichkeiten fiir Graser, Mais, Bambus u. Buchenholz dargelegt. Vf. bringt 
dann einen Arbeitsplan, gegliedert nach: Ausbeuteproblem, Schal- u. Abfallproblem, 
Halbstoff-, Rohstoffproblem. Einzelhciten nach Patenten des Vereins fiir. chem. 
Industrie, Frankfurt werden gegeben. Im  prakt. Teil werden Belege gebracht. E n t
rindung ohne Holzverlust ist moglich, wenn das Holz bei 100° 4 Stdn. in ca. 4%ig. 
NaOH eingeweicht u. dann in  einer Stabmiihle entrindet wird. Die Einweichung des 
Holzes geschah bei 100° m it ca. 2%ig. NaOH u. gab rund 82°/0 Ausbeute. Bei der 
Zerfaserung geben Hólzer, die m it 10% NaOH auf Troekenholz gerechnet (Optimum!) 
eingeweicht waren, bessere Ausbeuten ais Braunschliff (Mikrobilder). Solche Halb- 
stoffe lassen sich teehn. yerwerten, aber auch durch Fertigmachen m it Chlor, Sulfat- 
u. Sulfitlauge m it hohen Ausbeuten zu Zellstoffen yon herrorragenden Festigkeits- 
eigg. yerarbeiten (Tabellen u. Mikrobilder). Durch das D r e i s t u f e n y e r f a h r e n  
(Einweichen, Zerfasern, AufschlieBen m it Chlor) werden die Kohlehydrate geschont 
u. im Stoff erhalten, wahrend die Nutzbarmachung des Lignins zurzeit noch nicht
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moglich erscheinfc. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstofffabrikation 27. 81—88. 
97—110. Beilage zu Papierfabrikant 28. 2/8. 1930.) FRIEDEMANN.

Paul Klemm, Flacheneinheitsgewicht und Baumeinheitsgewicht von Papier. Vf. 
schlagt vor, neben der liblichen Angabe des Papiergewichts pro Quadratmeter auch 
dio D., also das Grammgewicht pro ccm anzugeben. (Wchbl. Papierfabr. 6 1 . Sond.-Nr. 
78—80. 27/6. 1930.) F r i e d e m a n n .

Paul Klemm, Flacheneinheitsgewicht und Raume,inheitsgewicht von Papier. (Ygl. 
vorst. Ref.) Vf. zeigt an Tabellen u. graph. Darstst., wie wenig aufsehluBreich 
das Quadratmetergewicht bei stark schwankender D. sein kann. (Wchbl. Papierfabr. 
6 1 . 901—03. 12/7. 1930.) F r i e d e m a n n .

Gósta Hall, Einige bedeutungsrolle technische Neu&rungen in  der schwedischen 
Zellstoffindustrie. In  einer sehr grundlichen Arbeit legt Vf. die Neuerungen in der 
schwed. Zellstoffindustrie dar. Im  besonderen werden behandelt: forstliche Verhalt- 
nisse, Ablaugeverwertung, vor allem zu A., Lignin, Zellstofftroclcnung unter Druck 
u. m it Warmluft in Flocken u. Tafeln, Kocherfiillung u. Betriebskontrolle, Laugen- 
zirkulation, Faserbeschaffenheit, Rolle des Harzes. (Le Papier 3 3 . 717—51. 15/7. 1930. 
Papierfabrikant 2 8 . Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 480—84. 
494—98. 509— 13.) F r i e d e m a n n .

E. Opfermann und G.-A. Feldtaiann, Verwendungsmoglichkeit brasilianisclier 
Holzarten fiir die Zellstoff herstellung. Bedeutung der brasilian. Holzer fiir die europaische 
Zellstoffindustrie. Proben von 14 brasilian. Hólzern sind von den Yff. nach dem Sulfit- 
u. Sulfatverf. verkocht worden. Naeh dem Sulfitverf. ergaben die Holzer m it einer 
Ausnahme gute Gesamtausbeuten, aber sehr viel Splitter, m it Sulfat besseren Auf- 
schluB bei sclilechter Ausbeute. Durch ihren hohen Pentosangeh. ahnelten die Holzer 
unseren Laubholzern. Zur Papierherst. ist die Faser geniigend lang, wenn auch Zusatz 
von langfaseriger Cellulose vorteilhaft ware. (Papierfabrikant 2 8 . Verein d. Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u.-Ingenieure 461—71. 30/6. 1930.) F r i e d e m a n n .

Reifegerste, Ist Zuckerrohrabfall (Bagasse) zur Zellstofferzeugung geeignet ? Bagasse 
laCt sieh, am besten alkal., zu gutem Zellstoff u. Papier verarbeiten. Die gróCte 
Schwierigkeit ist die mangelnde Lagerfiihigkeit der Bagasse, die ebenso wie Zucker- 
rtiben nur in einer kurzeń Campagnezeit anfallt. Techn. Schwierigkeiten macht der 
hohe Markgeh., der das Papier hart u. fleckig macht, ebenso verursacht der Zuckergeh. 
des Rohrs Bleichschwierigkeiten. (Wchbl. Papierfabr. 6 1 . Sond.-Nr. 45—47. 27/6. 
1930.) F r i e d e m a n n .

— Koćhen nach System Mitscherlich. Vf. legt nach eigenen prakt. Erfahrungen 
dar, daB man nach MlTSCHERLICH bei 3,5 Atu in 12 Stdn., bei 6 Atu in 8—-9 Stdn. 
tadellosen Stoff kochen konne. (Wchbl. Papierfabr. 6 1 . 1008—09. 2/8. 1930.) F r i e d m .

H. Kirmreuther, tlber die Sulfitlaugenbereitung. (Papierfabrikant 28. 449—51; 
Zellstoff u. Papier 1 0 . 565—67. Aug. 1930. — C. 1 9 3 0 . II. 1160.) F r i e d e m a n n .

A. St. Klein, tlber Impragnierung von Holz und uber Zuwngszirlculation bei dem 
Sulfitverfahren. Die Bedeutung einer guten Laugenzirkulation wird unter Hinweis 
auf die Arbeiten von SCHWALBE, H a g g l u n d  u . Om a n n  dargelegt. Die Zirkulations- 
verff. von Mo r t e r u d , W a l l i n , B r o b e c k  u . H o v e y  werden kurz geschildert. (Papier
fabrikant 2 8 . 451—53. 13/7. 1930.) F r i e d e m a n n .

A. J. Hall, Verseifte Acetatseide. Vf. verseift Celanese auf verschiedene Grade 
mit Ba(OH)2, das besonders gleichmaBige Verseifungen u. guten Faserglanz gibt, je
2 Stdn. bei 50° u. 17 Stdn. beim Abkiihlen. Durch Titration m it HC1 vor u. nach der 
Rk, wird die Abhangigkeit zwischen dem Verseifungsgrad u. Alkaliverbrauch verfolgt; 
letzterer steigt anfangs schnell an, bleibt bis zum Verscifungsgrad von 50°/o hoch u. 
fallt dann langsam ab. Unverseifte, verschieden weitgehend verseifte Acetat-, sowie 
Viscoseseide farbt Vf. mit Acetatfarbstoffen (S. R. A.: Rot YUI, Violett H , Blau V II 
1 Stde. im Seifenbad bei 75°) u. direkten Farbstoffen (Chlorazole). Mit ersteren nahm 
die Farbticfe bei Acetatseide anfangs zu, dann langsam ab u. verschwand bei 70—■80%ig. 
Verseifung; m it Chlorazol Tief-Rot K  (bei 95°) nahm von 3—-87°/0ig. Verseifung die 
Farbtiefe stetig zu; zu 12°/0 verseiftes Acetat farbte sieh wie Viscoseseide. Chlorazol 
Tief-Helio B K  (5 Min. k.) farbte Acetatseide schwach blaBrot, zu 50% verseiftes Acetat 
tief rotlich blau, Viscose dagegen hellblau; die h. Farbstoff lsg. ist rótlichblau, die k. 
Lsg. blau, folglieh in letzterer die kleineren, roten Teilchen mehr vom verseiften Acetat, 
die groBen, blauen nur von Yiscose aufgenommen werden. Bei Verss. mit anderen 
Alkalien ist eine entsprechende Unterscheidung der beiden Faserarten moglich. (Rayon 
Record 4 . 801—03. 25/7. 1930.) H. S c h m id t .
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— , Wiedergeimnnung von Ldsungsmittdn. Das Bregeat- Verfahren. Besprechung 
des Bregeatyerf., das bei der Nitro- u. Acetatseideherst. zwecks Wiedergewinnung der 
Losungsmm. angewandt wird, an. Hand der einschlagigen Patentliteratur. (Rayon 
Record 4. 741—43. 11/7. 1930.) F r i e d e m a n n .

Maurice Deschiens, Meeresalgen und plastische Massen. (Cłiim. et. Ind. 23. 
Sonder-Nr. 3bis. 526—35. Marz 1930. — C. 1930- II. 1011.) J u n g .

R. Lasse, Textiltechnische Flmrescenzanalyse durch Kontaktphotographie. Um eine 
Kontaktphotographie des Fluorescenzbildes eines Gewebes machen zu konnen, muB 
zwischen Gewebe u. photograph. P latte ein Ultraviolett absorbierendes Filter gelegt 
werden. Ais zweckmaBigstes erwies sich ein solches aus Schottglas GG9 u. GG10 
in 1 mm Dicke. Zwischen Quarz- (Juecksilberlampe u. Gewebe liegt ein Uviolglas- 
filter. Ais Aufnahmcmaterial werden Diapositiyplatten yerwendet. (Melliands Textilber.
11. 600—03. August 1930. Lab. Wollfarberei Biirglen, Schweiz.) L e i s t n e r .

W . H um m , Zur chemischen Betriebskontrolle in Zellstoffabriken. Vf. empfiehlt zur 
Vornahme taglich yorkommender Kontrollanalysen Normallsgg. u. Pipetten so zu 
wahlen, dafi Rechnungen wegfallen. So fiir die SOs-Best. V32' n - Jodlsg. oder eine 
20 ccm-Biirette in 64 Teile geteilt; analog fur Kalk NaOH. Fiir Bleichlaugen
Pipetten zu 3,55 ccm oder n. Lsg. yon 1,4 g A s,03 im Liter. Fiir Cu-Zahl nach H agg- 
LUN D-Be r t r a n d  (Papierfabrikant 1919. 17. 301) die Halfte der Zellstoffeinwaage 
an KMn04 im Liter der Titerlsg. Bei Zuckerbest. in Ablauge 32,8 ccm. Ablauge nehmen, 
m it V10-n. KMriO., titrieren. (Wchbl. Papierfabr. 61. 1006—08. 2/8. 1930.) F r i e d e m .

Gustav G. Kłem, Qualitatsbestimmung des Schleif- und CelluloseJwlzes. Vf. sagt, 
daB das Yolumgewicht der Hólzer innerhalb derselben Art Schwankungen yon 15 bis 
20% 11 • mehr aufweisen kann, was naturlich fiir den Wert ais Sehleif- oder Cellulose- 
holz sehr wesentlich ist. Vf. schlagt nun vor, anstatt, wie bisher, die Breite der Jahres- 
ringe zugrunde zu legen, die auBere Form des Baumes zu betrachten. An Hand eines 
groBen Materials aus Norwegen kann Vf. zeigen, daB stets einem wenig zugespitzten 
Stamm eine hohe D. u. Astfreiheit entspricht, umgekehrt einem stark sich yerjiingenden 
Stamm das Gegenteil. Vf. glaubt aus der durchschnittlichen Baumhohe (Hohenkurye) 
den W ert eines Waldes fiir den Cellulosekocher u. Schleif er yorausbestimmen zu konnen. 
(Papierfabrikant 28. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 489—94. 
50i—08. 521—24. 17/8. 1930.) F r i e d e m a n n .

K. G. Jonas, Harz-Fettbestimmungen in  Zellstoffen. Vf. empfiehlt einen besonderen 
Siedesoshlet m it 400 ccm nutzbarem Raum fiir 20 g Zellstoff (Lieferant: M. W. H e r b i g , 
Darmstadt, HochschulstraBe) u. ais Estraktionsm ittel nicht A., sondern Dichlormethan, 
das infolge seines groBeren Losungsyermogens die Extraktionszeit auf 1/ i  herabsetzt. 
(Wchbl. Papierfabr. 61. Sond.-Nr. 97—98. 27/6. 1930.) F r i e d e m a n n .

Fritz Brauns, Eine verbesserte A-pparalur zur Bestimmung der Viscositat der Cellu- 
lose nach der Kupferoxydammoniakmethode. (Kunstseide 12. 319—20. Aug.
1930.) _ H. S c h m id t .

E. M. Leino, Meehanisierte Kochhmtrolle bei der Herstellung von Sulfitzellstoff. 
Beschreibung eines App., welcher die Best. der BJORCKM AN -Zahl (Best. des AufschluB- 
grades durch KMnO,,) m it Hilfe von mechan. Vorr. fiir Defibrierung, Zentrifugierung 
u. Umriihrung, sowie m it automat. Pipetten in 5 M in, ermóglicht (Skizze u. Abbildungen 
im  Original). (Svensk Pappers-Tidning 33. 487—89. 30/6. 1930.) E. Ma y e r .

Paul Erkens, Dureń, Rhld., Verfahren und Vorrichtung zum Bleichen von Faser- 
stoffen. Das Verf. ist dad. gek., daB das m it dem Bleichmittel gemischte Bleichgut 
fortlaufend in stetigem Arbeitsgang einmal oder mehrmal im Kreislauf einer um- 
laufenden Schleudertromnael m it geschlossener Wand an der einen Stirnseite zugefuhrt 
u. iiber den Rand der anderen Stirnseite abgefiihrt wird, so daB es sich in diinner Sehieht 
langs der inneren Trommelwand bewegt, wobei es in an sich bekannter Weise der Einw. 
bleichungsfórdernder Mittel, wie Luft, 0 2, Ozon etc., ausgesetzt wird. Das Bleichgut 
wird vor dem Bleichen eingedickt. An Hand einer Zeichnung ist die Vorr. beschrieben. 
(D. R. P. 503451 KI. 55c yom 4/10. 1927, ausg. 23/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

Leon de W olf, Lebbeke, Belgien, Verfdhren zur Veredelung von Cellulosestoffen 
und insbescmdere von regetabilischen Teztilfasem. (D. R. P. 502 265 KI. 29b yom 
30/5. 1925, ausg. 10/7. 1930. — C. 1927- I . 667 [E . P. 252 360].) E n g e r o f f .

Julius Gebauer, Berlin-Charlottenburg, Verfahren und Einrichtung zur ununter- 
brochenen Nafibehandlung von Geweben und Oamen in  Strangform in stehenden offenen 
oder geschlossenen Behaltern, dad. gek., daB der ununterbrochen yon oben m it gleich-
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maBiger Geschwindigkeit zugefuhrfce Warenstrang yon einer in den stehenden oylindr. 
Behandlungsbehaltern dichtschlieBend eingesetzten Trag- oder Fordcrschraube ge- 
tragen u. der unteren Austrittsstelle zum ununterbrochenen Abzieben m it gleicher Ge- 
sehwindigkeit zugefiihrt wird. — Hierdurch wird der W arenstrang nahezu ganz yom 
Druck der Behandlungsflotte entlastet, so daB die Móglichkeit freier Abfiihrung der 
Strangware gewahrleistet ist. (D. R. P. 500713 KI. 8a vom 22/1. 1927, ausg. 24/6. 
1930.) F r a n z .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Verfahren und Yorrichtung zur Naflbehandlung von in offenen und geschlossenen Gefapen 
gepacktem Textilgut. (D. R. P. 501 584 KI. 8a vom 8/5. 1925, ausg. 4/7. 1930. —
C. 1930. I I .  1140 [E. P. 323497].) F ra n z .

Julius Gebauer, Berlin-Charlottenburg, Verfahren und Yorrichtung zum Bauchen 
von Geweben in  Strangform, dad. gek., daB der Warenstrang in einen gegen die AuBen- 
luft auch bei Uberdruck verschlieBbaren Koehbehalter an dessen oberem Ende fort- 
laufend eingefiihrt, durch einen Strangableger gleichmaBig darin aufgestapelt u. wahrend 
der Behandlung des Stapels am unteren Ende des Kochbehalters unter Aufrecht- 
erhaltung der Stapelhohe m it der Einfiihrungsgeschwindigkeit fortlaufend abgezogen 
wird. — Das Verf. kann ununterbroehen ausgefiihrt werden. (D. R. P. 500 233 KI. 8a 
vom 22/1. 1927, ausg. 23/6. 1930.) F r a n z .

Christian Erb, Wasungen, Thur., Yerfahren zum Schlichten von Gamen aus Natur- 
fasern jeder Art, dad. gek., daB ais Schlichtmittel ausschlieBlich eine wss. Emulsion 
yon 1., yerseifbaren, nicht trocknenden fetten Olen yerwendet wird. — Das Schlicht
m ittel kann ohne Anwendung von Schlichtelósern ohne weiteres entfernt werden. 
(D. R. P. 500 995 KI. 8k vom 27/4. 1928, ausg. 27/6. 1930.) F r a n z .

Josef Giirtler, Wien, Schlicht- und Appreturmittel fu r  Jule, bestehend aus einem 
Gemisch von zur Halfte verseiftem Kolophonium, krystallwasserhaltigen Alkalisalzen 
u. wss. jSTII3-Lsg. (D. R. P. 500 996 KI. 8k yom 9/8. 1928, ausg. 27/6. 1930; Oe. Prior. 
10/8. 1927.) F r a n z .

Societe pour la fabrication de la Soie „Rhodiaseta", Paris, Verfahren zum 
Eindlen von Te.xtilfase.rn. (D. R. P. 502 234 KI. 8k yom 13/5. 1928, ausg. 7/7. 1930.
F. Prior. 24/12. 1927. — C. 1929. I I . 1754 [F. P. 660 352].) E n g e r o f f .

Karin Hermanna Christensen. Californien, iibert. von: Morris Marcus, Cali- 
fornien, Bósten von Tcxtilrohfasern. Man bewegt die Fasern etwa 15 Min. in  W., das 
stickstoffbindende Bakterien enthalt u. auf etwa 38° erhitzt ist. Man belaBt die Fasem 
fur etwa 3 Stdn. in dieser F l. unter Aufrechterhaltung einer Temp. yon etwa 38°. 
(A. P. 1746 316 vom 28/5. 1928, ausg. 11/2. 1930.) E n g e r o f f .

Eugene C. Gwaltney, Laurel Hill, North Carolina, Baumwollgarn, dad. gek., 
daB es ais Mischware aus gekrampelten u. gehechelten Baumwollfasem hergestellt 
wird. (A. P. 1 7 3 6592  vom 9/7. 1927, ausg. 19/11. 1929.) E n g e r o f f .

George D. Beal und Rob Roy Mc Gregor, Pittsburgh, Pennsylvanien, Yor- 
bereitung tierischer Haarefilr die Filzerei, dad. gek., daB man die Haare m it W.-Dampf 
unter Druck zusammen m it sauren hydrolyt. wirkenden Mitteln, wie z. B. MgCl,, 
A1C13, Fe(N03)3> behandelt. (A. P. 1765 046 vom 19/12. 1928, ausg. 17/6. 1930.) E n g .

Charles D. Parks, Amerika, Behanddn von Fellen, insbesondere von tierischen 
Hduten fu r  die Filzerei. Man behandelt die H aut m it einer erhitzten Fl., die die H aut 
angreift unter Abtrennung der Haare. Wahrend der Behandlung wird jedoch die Fl. 
zur Schonung der Haare selbst gekiihlt. ZweckmaBig wird ais Behandlungsfl. H2SO., 
yerwandt, die mittels Dampf erhitzt wird. (A. P. 1766 452 vom 8/5. 1925, ausg. 
24/6. 1930.) E n g e r o f f .

Konigsberger Zellstoff-Fabriken und Chemische Werke Koholyt Akt.-Ges., 
Heinrich Kirmreuther, Berlin, und Walter Colditz, Hillegossen, Verfahren zur Her
stellung und Verarbeitung von Holzschliff und anderen Faserprodukten, dad. gek., daB 
man dem bei der Fabrikation oder Verarbeitung verwandten W. so viel Saure, saure 
Salze oder saureabspaltende Salze zufiigt, daB der Umsehlagspunkt des Methylorange- 
indicators erreicht wird, um die Ausscheidung von Eisenyerbb. auf der Faser u. die 
damit yerbundene Verfarbung zu verhindem. Beispielsweise setzt man dem W. H 2SOj, 
SO,, oder N aH S04 zu. (D. R. P. 504705 KI. 55a vom 24/6. 1928, ausg. 7/8. 
1930.) M . F. M u l l e r .

Richard Collins, Quebec, Canada, Herstellung von Papierstoff. (Can. P. 275 771 
yom .5/1.1927, ausg. 29/11. 1927. — C. 1 9 2 8 .1. 444 [A. P. .1 648 111].) M . F. M iiL L E R .
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LeviS Miller Booth, Plainfield, N. J., Herstellung von Papierstoff. Dem ge- 
waschenen oder ungewaschenen Papierstoff, der in alkal. Lsg. gekocht worden ist, 
werden koagulierende Metallsalze, z. B. FeS04, FeCl2 oder FeCl3, zugesetzt, um die 
Ausbeut-e zu erhóhen. (A. P. 1761 069 vom 22/10. 1927, ausg. 3/6. 1930.) M. F. Mu.

Conseryation Corp. of America, Delaware, iibert. von: George E. Rice, 
Brooklyn, N. Y., Herstellung von Papierstoff aus Holz durch Verkochen m it einer Lsg. 
von Zucker oder Zucker u. Dextrin, NaF, N a2C03 u. Na^SOj, worauf die M. gebleicnt 
•wird. (A. P. 1 7 6 9 1 8 9  vom 24/1. 1924, ausg. 1/7. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Ernst Fues, Hanau a. M., Verfahren zum Fdrben von Pergamyn- und ahnlichen 
hocligeglatteten Papieren vor der HeiPsatinage, dad. gek., daB ungefarbtes oder auch 
beliebig gefarbtes, mascliinenglattes Papier in beliebiger Weise mit groBeren ais den 
fur die Satinage erforderlichen Mengen von gegebenenfalls Yerdickten oder erwiirmten 
Farbstoff lsgg. benetzt u. danach einem hohen AuBendruck ausgesetzt wird, z. B. durch 
Abpressen der Papierbahn zwischen starken Walzenpressen, z. B. nach Art der in 
den Papiermaschinen gebrauchlichen NaBpressen, so daB unter gleichzeitiger Entfernung 
des uberschussigen W. dem gefarbten Papier gerade die fiir die HeiBsatinage erforder- 
liche, gleichmafiig verteilte Feuchtigkeitsmenge zugefuhrt wird. Eventuoll wird vor- 
gefarbtes Papier in noch feuchter Beschaffenheit dem Farbungsverf. unterworien. 
(D. R. P. 504 953 KI. 55f vom 16/9. 1926, ausg. 9/8. 1930.) M. F. M u l l e r .

Hans Scheele, Berlin-Charlottenburg, Entfernung von farbenden oder gefarbten 
Substanzen, Druckerschuurze, Druckfarben o. dgl. aus in  Breiform ubergefiihrUm AU- 
papier oder anderen Fasermassen, 1. dad. gek., daB die Fasermassen feucht m it organ., 
tiefsd., in W. nicht oder wenig 1. u. zweckmaBig unbrennbaren Losungsmm. oder 
Losungsm.-Gemischen unter lebhaftem Ruhren behandelt werden, in welchen 
solche Kolloide oder Kolloidbildner ohne stórende Eigenfarbung gel., dispergiert, 
suspendiert oder cmulgiert sind, dereń elektr. Ladung derjenigen der in der Papierruasse 
Torhandenen farbenden oder gefarbten Massenteile im Laufe des Yerf. in die entgegen- 
gesetzte umgewandelt wird oder an sich entgegengesetzt u. gróBer is t u. dereń Ober- 
flachenenergie bzw. Absorptionsaffinitat gegenuber diesen Substanzen gróBer ist ais 
diejenige der Fasergebilde. — 2. dad. gek., daB ais Losungsmm. Dichlormethan, Di- 
ehlorathan, Dichlorathylen, Chloroform, Trichlorathylen, Tetrachlorathan, CC14, Per- 
chlorathylen, Chlorbenzol o. dgl. oder Gemische dieser benutzt werden u. bei erhóhter 
Temp. (bis zu 50° u. dariiber) gearbeitet wird. — 3. dad. gek., daB ais Kolloide oder 
Kolloidbildner Stoffe, wie Kautschuk, Guttapercha, Balata, natiirliche oder kunstliche 
Harze, Ester u. Ather oder Ester-Ather-Verbb. von Saccliariden u. Polysacchariden, 
Polymerisate von C-Verbb. gesatt. oder ungesatt. N atur (z. B. von C»H2, Styrol, 
Cumaron, Inden), oder die Analogen oder Homologen dieser Stoffe fiir sich oder Ge
mische dieser verwendet werden. — 4. dad. gek., daB die feuchte Papiermasse wahrend 
oder im AnschluB an die Behandlung m it kolloiden Lsgg. bzw. Losungsm.-Gemisehen 
ganz oder teilweise azeotrop entwassert werden. (D. R. P. 502 730 KI. 55b vom 
26/1. 1929, ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

Harald Jensen, Oslo, Norwegen, Verfahren und Apparatur zur Herstellung einer 
dickwandigen Papierbahn etc. Eine Saugtrommel taucht getrennt sowohl m it der unteren 
Halfte, ais auch m it der oberen Halfte in den Zellstoffbrei. Dabei wird zunachst im 
unteren Teil eine Papierschicht aufgetragen, die an einem Abstreifer zu gleicher Dicke 
gebracht wird, im oberen Teil wird bei der Drehung der Saugtrommel eine weitere 
Auflage von Papierstoff aufgebracht, dio nachher durch ein endloses Band von der 
Saugtrommel abgehoben wird. Eine Zeichnung erlautert die App. u. das Verf. (A. P. 
1756  754 vom 18/12. 1928, ausg. 29/4. 1930. Norw. Prior. 23/12. 1927.) M. F. Mu.

David Julian Błock, Chicago, Illinois, Herstellung von Papier fiir SchecJcs, Banlc- 
noten etc. Um Rasuren, chem. Behandlungen etc. des Papiers leieht zu erkennen, wird 
das Papier z. B. m it Substanzen bespriiht etc., die eine stark fluorescierende Eig. unter 
dem EinfluB von ultravioletten Strahlen besitzcn, z. B. Aesculin, Chinin u. dereń 
Salze, Uransalze, Salicylsaure u. dgl. (A. P. 1 7 71612  vom 26/1. 1928, ausg. 29/7. 
1930.) M . F. M u l l e r .

W. E. Frith, Dover, Herstellung von Zigarettenpapier, das das Abfallen der h. 
Asche Terlnndert, durch Impragnieren des Papiers m it einem Gemisch aus 50 Teilen 
W., 45 Teilen Gummi arabicum u. 5 Teilen Ton. Eventuell wird das Gemisch auch 
der Papiermasse vor der Herst. des Papiers zugesetzt. (E. P. 331079 vom 14/6. 1929, 
ausg. 17/7. 1930.) M. F. M u l l e r .
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George James Manson, Honokesbury, Ontario, Can., Herstellung ton wasser- 
dichtem Papier oder wasserdichter Pappe unter Verwendung einer Dispersion von 
Paraffin, Montanwachs etc., die zu dem Zellstoffbrei, event. in der Hollandermaschine, 
zugesetzt wird. Die Dispersion wird hergestellt aus Ka„Si03-Lsg., Kalkhydrat u. Alaun, 
event. unter Zusatz eines Schutzkolloids, wie Leim, Casein. Dom Paraffin konnen noch 
beigemischt sein Ol- oder Stearinsaure, sowie Candellila-, Carnauba- oder ein saures 
Mineralwachs, wic Montanwachs oder Montansaure. — Geeignete Zuss. sind beispiels- 
weise 33 Teile Paraffin, 4 Teile Na2Si03, 2 Teile Alaun, 1 Teil Leim u. 60 Teile W. — 
oder 32,5 Teile Paraffin,' 0,85 Teile Montanwachs, 5 Teile Na2Si03, 2,75 Teile Alaun,
0,4 Teile Leim u. 58,5 Teile W. — oder 37 Teile Paraffin, 1,7 Teile geloschter Kalk, 
4,6 Teile Alaun u. 56,7 Teile W. Das Paraffinwachs kann auch dureh Asphalt event. 
zusammen m it Kolophonium ersetzt werden. In  den obigen Beispielen wird an Stelle 
von Paraffin Asphalt u. an Stelle von Montanwachs Kolophonium benutzt. (A. PP. 
1762 928 u. 1762 929 vom 14/3. 1927, ausg. 10/6. 1930. A. P. 1762930 vom 24/10.
1927, ausg. 10/6.1930.) M. F . M u l l e r .

Adelbert M. Hinkson, Niagara Falls, Now York, Herstellung von itasserdichtem 
Papier aus Abfallen von Wachspapier etc. dureh Zerkleinern im Hollander unter Zusatz 
von Asphalt u. Paraffinwachs. Das Papier wird dureh eine Zylindermaschine geleitet, 
event. dann beiderseitig gefarbt u. in sehmale Bahnen zerschnitten. (A. P. 1769 513

Flintkote Co., Boston, Massachusetts, iibert. von: Albert L. Clapp, Danvers, 
Mass., Verfahren zur Herstellung von wasserdichtem Papier. Der Papiermasse wird 
eine wss. Na2Si03-Asphaltdispersion zugesetzt u. dann ein Prod. zugesetzt, das einen 
unl. Silicatnd. erzeugt, z. B. A12(S04)3 oder Alaun. Insgesamt werden dem Papierstoff 
etwa 10—40°/o Asphalt zugesetzt. Die Dispersion enthalt z. B. 1000 Teile Asphalt 
u. 700 Teile Na2Si03-Lsg. Auf 100 Teile Asphalt werden etwa 10 Teile Alaun zu
gesetzt. Eventuell werden noch Fiillstoffe, wie Cellit, Ton, Kieselgur, Diatomeenerde, 
Holzmehl etc., zugegeben. An Stello der Silicat-Asphaltdispersion kann auch eine 
Harzseifen-Asphaltdispersion benutzt werden. Nach Zusatz von z. B. Alaun scheidet 
sich Al-Resinat aus. (A. PP. 1771744 u. 1771745 vom 9/6. 1926, ausg. 29/7. 
1930.) M . F. M u l l e r .

Leopold Radó, Berlin-Wannsee, Verfahren zur Herstellung eines dureh mechanische 
Formgebung zu Hohlkorpern, inśbesondere Packungen, verarbeitharen Werkstoffes unter 
Verwendung von m it Metallfolien uberzogener Pappe oder dgl., dad. gek., daB die 
Metallfolie m it einer faserfreien Cellulosehaut uberzogen u. vor der Anbringung auf 
der Pappe auf einer dtinnen Papierbahn befestigt wird. (D. R. P. 504954 KI. 55f 
vom 3/7. 1927, ausg. 9/8. 1930.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Engel- 
hardt, Leverkusen), Unentflammbarmachen bremibarer Stoffe, dad. gek., daB ■ man 
diese m it Trianiliden der H 3P 0 3 oder H3P 0 4 oder dereń Homologen oder D eriw . be
handelt. (D. R. P. 503 673 KI. 55f vom 21/4. 1927, ausg. 24/7. 1930.) D r e w s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Anton 
Verstandig, Berlin), Projektionswand, insbesondere fiir den Bildumrf im durchfallenden 
Licht. Aus Pausleinewand bestehende Projektionswand, insbesondere fiir den Bildwurf 
im durchfallenden Licht, dad. gek., daB auf sie eine Paraffinschicht aufgebracht ist. — 
Man trag t das Paraffin am besten in Misehung m it Paraffinol auf. Die Wand soli auBer- 
ordentlich lichtdurchlassig sein u. keine Strukturbldg. aufweisen. (D. R. P. 503 847 
KI. 42h vom 24/1. 1928, ausg. 26/7. 1930.) Ge i s z l e r .

Sidney D. Wells, Quincy, Illinois, Yerfahren zum Verkodien von Pflanzenfaser- 
stoffen. Ein Teil des Materials wird in einem geschlossenen Behalter m it einer nicht 
sauren Kochfl. uberschichtet u. solange stehen gelassen, bis das Materiał ganz durch- 
trank t ist. Darauf wird ein Teil der Fl. abgelassen u. gleichzeitig Dampf eingeleitet, 
um gleichzeitig den Koeherraum auszufiillen u. die Luft fern zu lialten. Das Verkochen 
u. die Aufarbeitung geschieht in bekannter Weise. (A. P. 1771598 vom 11/7. 1925,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Heimann, 
Dessau, Irnfried Petersen, Wolfen, Alfons Bayerl und Hermann Seefried, Dessau), 
Verfahren zum Aufschlu/3 ton Pflanzenfaserstoffen, wie Holz, Stroh und dgl., bei dem 
der Rohstoff m it verd. H N 03 impragniert u. nach Entfemung der uberschussigen 
Saure sich selbst iiberlassen wird, dad. gek., daB der Rohstoff bei einer Temp. von nicht 
uber 60°, gegebenenfalls unter Anwendung von Unterdruek, sich selbst iiberlassen

Tom 30/7. 1928, ausg. 1/7. 1930.) M . F. M u l l e r .

ausg. 29/7. 1930.) M . F. Mu l l e r .
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•wird. — Zerkleinertes Holz wird m it 50° warmer H N 03 bis zur yolligen Durchtrankung 
digeriert, bierauf von der Saure durch Dekantieren befreit u. so lange sich selbst iiber- 
lassen, bis eine alkal. Probekochung den AufschluB anzeigt. (D. R. P. 503 450 KI. 55b 
Yom 11/5. 1927, ausg. 23/7. 1930.) M . F. M u l l e r .

Gaston Amćdee Mourlaque, Paris, Verfahren und Kocher zum Aufschlup von
Pflanzenfaserstoffen. (D. R. P. 504 613 KI. 55b vom 11/9. 1927, ausg. 6/8. 1930-
F. Prior. 22/8. 1927. — C. 1929. I. 2004 [E. P. 299965].) M . F. Mu l l e r .

Aktieselskabet Raoul Pictet und F. Tharaldsen, Oslo, Norwegen, Verfahren 
zur Herstellung von Cellulose aus Holz oder dgl. mittels einer wasserigen Losung von Schwefel- 
dioxyd unter Druck. (D. R. P. 504 667 KI. 55b yom 27/4. 1926, ausg. 8/8. 1930. N om . 
Prior. 20/5. 1925. — C. 1926. II. 1602 [E. P. 252344].) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Cellulose. Eine Cellulose
von hoher Reinheit erhalt man, wenn die Cellulose zuerst mercerisiert u. darauf m it 
8—9%ig< NaOH-Lsg. nachbehandelt wird. (N. P. 44955 vom 7/4. 1927, ausa. 12/3. 
1928. D . Prior. 19/4. 1926.) D r e w s .

Champion Fibrę Co., Ćanton, North Carol., iibert. von: John D. Rue, Asheville, 
N orth Carol., Reinigen von Sulfatzellstoff aus Coniferenholz. E in  8—12% ig. Zellstoff- 
brei wird m it J/2—3/4%  eines oxydierenden Bleichmittels behandelt; der Zellstoff wird 
dann gewaschen u. m it 5—12°/0ig. Natronlauge in 5—10%ig- L sg. behandelt, u. zwar 
bei 70—212° F. u. 10 M in. bis 6 Stdn. Jang. Der Zellstoff wird dann wieder gewaschen 
u. m it 3—4%ig- L sg. eines oxydierenden Bleichmittels (etwa 1/i—1/2%  der M.) n a c h 
behandelt. Dariach wird die M. auf eine [H ] 2 bis 4 eingestellt u. der Zellstoff aus- 
gewaschen. (A. P. 1771064 vom 20/8. 1928, ausg. 22/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, ubert. von: Linn Bradley, Montclair, 
N. J .,  und Edward P. Mc Keefe, Plattsburg, N. Y., Bleichen von Holzzellstoff mittels 
einer Lsg. von Na-Manganat u. -Permanganat u. NaOCl, erhalten durch Behandlung 
einer alkal. NaMn-Salzlsg. m it Cl2. (A. P. 1768 819 vom 2/3. 1921, ausg. 1/7. 
1930.) * M . F. M u l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, ubert. yon: Linn Bradley, Montclair, 
New Jersey, und Edward P. Mc Keefe, New York, Bleichen von Zellstoff in mehreren 
Stufen durch Vorbleichen m it einer Alkalihypochloritlsg., Ablassen der Fl. u. Nach- 
bleichen m it einem event. nicht sauren, oxydierend wirkenden Bleichmittel, wie Alkali- 
hypochlorit, event. bei hoherer Temp., aber nicht oberhalb 60°. (A. P. 1768820 vom 
16/3. 1922, ausg. 1/7. 1930. A. PP. 1768821 u. 1768 822 vom 14/3. 1928, ausg. 1/7. 
1930. A. P. 1768 823 Tom 13/6. 1929, ausg. 1/7. 1930.) M. F . M u l l e r .

Erste bohinische Kunstseidefabrik Akt.-Ges., Theresienthal, Verfahren zur 
Herstellung von Kunstfaden durch Verspinnen von Yiscose in capillaraktive Stoffe ent- 
haltende FalUbader. (D. R. P. 501021 KI. 29b yom 9/12.1924, ausg. 2/7.1930. 
Tschechoslowak. Prior. 22/3. 1924. — C. 1926. I. 3582 [F. P. 600 309].) E ng .

I .  p. Bemberg Akt.-Ges., W u p p erta l-O berbarm en , Verfahren zur Herstellung 
von Kupferoxydaminoniakcelluloselósungen zum Spinnen von Kunstseide. (D. R. P. 
501282 K I. 29b yom  20 /11 .1927 , ausg . 3 0 /6 .1 9 3 0 . —  C. 1929. I .  1528 [E . P. 
300 896].) E n g e r o f f .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Holland, ubert. yon: Johannes
Matthews Spanjaard, Holland, Flachę, mehr oder weniger hohle Kunstfaden. (Can. P. 
275 302 vom 4/12.1925, ausg. 8/11. 1927. — C. 1926. II . 957 [F. P. 605900].) E n g .

Oberrheinische Handelsgesellschaft m. b. H., Karlsruhe, Erhohung der Spinn- 
fahigkeit von Fasern. (Ung. P. 96 147 vom 29/3. 1926, ausg. 2/11. 1929. D. Prior. 
22/9. 1925. II. Zus. zu Ung. P. 91 564. — C. 1927. I. 1090 [F. P. 31 099; Zus. zu
F. P. 592 056].) G. K onig .

Feldmiihle Papier- und Zellstoffwerke Akt.-Ges., Scholwin, Pommern, iibert. 
von: Gustav Bethmann und Otto Muthig, Jasenitz b. Stettin, Filme aus Cellulose- 
lósung. Das Behandeln der Filmbander aus Viscose nach dem Verlassen des Fall- 
bades erfolgt in einer Vorr., die ein Auf- u. Abwartsfiihren des Filmbandes durch eine 
Reihe von Fliissigkeitsbadern mittels Rollen, die serienweise schrag hintereinander 
angeordnet sind, ermoglicht. (A. P. 1758593 vom 18/6. 1928, ausg, 13/5. 1930.
D. Prior. 10/5. 1927.) E x g e r o f f .

Resinous Products & Chemical Co., Delaware, iibert. von: Herman Alexander 
Bruson, Pennsylyanien, Weichmachungsmittel fiir  Cellulosederivate, insbesondere fiir 
ihre Weiterverarbeitung auf Filme. Man fiigt zu den Cellulosederiyy. die 1. Konden- 
sationsprodd., die man erhalt, wenn man mehrwertige Alkohole m it Adipinsaure oder
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ihren hoheren Homologen, z. B. m it Pimelinsaure, Korksdure, Azelainsaure, Sebacin- 
saure, erhitzt. (A. P. 1761813 vom 8/10. 1928, ausg. 3/6. 1930.) E n g e r o f f .

Leopold Radó, Berlin-Halensee, Isolierung der IVeichmachungsmitt-el diinner 
Cellulosefolien. (Schwz. P. 136 932 rom  18/10. 1928, ausg. 17/2. 1930. D. Prior. 
7/2. 1928. — C. 1929. I. 2939 [E. P. 305 571].) F r a n z .

The Tanseib Co., Akron, Ohio, V. St. A., Fufibodenbelag in  Form von Matten, 
Teppichen u. dgl., dad. gek., daB eine untere Filzschicht m it einer oberen aus einer 
Mischung von Haaren u. zerkleinertem Gummi oder Gummikomposition bestehenden 
Schicht durch Auftragen von Gumniimilch o. dgl. u. Vulkanisiercn miteinander ver- 
bunden ist. — Die Oberseite des FuBbodenbelages kann geriffelt u. gegebenenfalls 
aufgerauht sein. (D. R. P. 499432 KI. 81 vom 24/2. 1928, ausg. 6/6. 1930. A. Prior. 
31/10. 1927.) F r a n z .

Richardson Co., Lockland, Ohio, ubert. von: Alan R. Lukens. Wyoming, Ohio, 
Herstellung eines Oemisches von Bitumen und Faserstoff, z. B. Baumwollinters, ins: 
besondere fiir Formstiicke. Der Faserstoff wird durchfcuchtet, in einem geschlossenen 
Mischer m it Naturasphalt erhitzt u. Dampf eingeblasen. SchlieBlich wird die M . soweit 
erhitzt, daB ein gummiahnliches Prod. entsteht. (A. P. 1771643 toui 28/8. 1925, 
ausg. 29/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Max Jakob, Thermotechnische Untersuchwigen in Deutschland. Die in den letzten 

Jahren vom „Warmc-AusschuB des VDI.“ gemachten Arbeiten werden ganz kurz be- 
schrieben. Mit ausfiilirlichen Literaturzitaten. (Chaleur et Ind. 11. Spezial-Nr. 53—55. 
April 1930.) L o e b .

Ch. Ab-der-Halden, Entwicklung der Tieftemperatwnerlcokung. Einige Ofen- 
systeme, die heute bei der Tieftemperaturverkokung in Benutzung sind, werden be- 
schrieben. Mit schemat. Zeichnungen im Test. (Chaleur et Ind. 11. Spezial-Nr. 45—52. 
April 1930.) L o e b .

— , Verbesserung von Brennstoffen durch Vordestillation bei tiefen Temperaturen. 
Die Apparatur der Tieftemperaturverkokung nach dem franzós. H E R E N G -V erf. wird 
beschrieben. (Chaleur et Ind. 11. Spezial-Nr. 251—53. April 1930.) L o e b .

H. A. J. Pieters, Zusammensetzung mid Ursprung der Steinkohlen. Nach kurzer 
Einleitung iiber Zus. u. Ursprung der Kolilensorten erortert Vf. die Wirksamkeit von 
Mikroorganismen beim InkohlungsprozeB, die Entw. von Torf zu Kohle, die Frage der 
maBgcbenden pflanzlichen Bestandteile, das Problem „Cellulose oder Lignin ?“ u. die 
entsprechenden Unterss. von F . F i s c h e r . Auf Grund petrograph. Analyse werden in 
einer Tabelle fur Fusain, Durain u. Vitrain Hauptbestandteil, koksbildende Eigg., Verh. 
gegen H N 03 u. mkr. Bild im Diinnschliff bei durchfallendem Lichte zusammengestellt. 
(HetGas 5 0 . 289—91. 15/7. 1930.) W o l f f r a m .

J. H. Jones, J. G. King und F. S. Sinnatt, Die Itealctionsfahigkcit von Koks. 
Eine Studie iiber den Einflu/3 von Eiseiwerbindungen. (Vgl. auch C. 1930- II. 663.) 
Vff. berichten uber eine Reihe von Estraktions- u. Impragnierungsverss. zur Ermitt- 
lung des Einflusses von Fe-Verbb. auf die Rk.-Fahigkeit von Koks. Dabei wurde die 
Verwendung von Fe in metali. Form, die Erscheinung der „Wiederbelebung“, die Wrkg. 
einer Anderung im Verhaltnis CO: C02, die A ktivitat yon Handelskoks, die Zus. der 
Asche, der Durchgang durch die oxydiercnde Zone von Hochófen, der EinfluB anderor 
Metalle, besonders Mg, u. der vorwiegend katalyt. Effekt studiert. SchluBfolgerungen. 
Die Erscheinung der Wiederbelebung. (Gas World 93. Coking and by-products section. 
15—18. 2/8. 1930.) W o l f f r a m .

W. S. Jones, Grackm von Tieftemperaturteer. Vf. erortert die Ergebnisse des 
Crackens von Tieftemp.-Teer (einschiieBlich Urteer) im Yergleichc zu Petroleumdestst. 
an Hand von Verss. m it Tieftemp.-Kohlenteer von U tah u. m it deutschen Braunkohlen- 
teerólen. E r folgert, daB bisher Tieftemp.-Kohlenteer nicht auf wirtschaftlicher Grund- 
lage vercrackt werden kann. In  der Erorterung wird die geringe Verwandtschaft 
zwischen Petroleum u. Tieftemp.-Teer betont, iiber die Begrenzung der Tieftemp., 
den Zusammenbruch des Marktes fiir Kreosot, die Vorbehandlung von Kohle u. die 
Gefahrlichkeit der Annahme verhandelt, geeignete, billige Heizole aus Tieftemp.- 
Kohlenteer durch Cracken gewinnen zu kónnen, da die im Koks angereicherte Asche 
das Ol Yerunreinigen miiBte. Ferner werden die Erfahrungen auf einer belg. Anlage
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u. in Greenwich mitgeteilt. (Gas World 9 3 . 106—09. 2/8. 1930. Chicago, The Universał 
Oil Products Company.) W o l f f r a m .

Robert Fodermayer, Liber Gasezplosionsgrenzen. Zwecks Ergiinzung der bisher 
bekannten Zahlen berichtet Vf. iiber Explosionsverss. m it zu diesem Zwecke her- 
gestellten verschicdenen Arten von Mischgasen m it 5300—1200 WE Hcizwert im 
40 mm-Rohr yon 796 mm nutzbarer Lange ( =  1000 ccm reiner Explosionsraum), 
ferner uber den probęweisen Ersatz von Explosionsleinwand durch Blech. (Ztschr. 
Osterr. Ver. Gas-Wasserfachmanner 7 0 . 128—30. 1/8. 1930. Wien.) WOLFFRAM.

W. S. Dole, Trockmmg von Gas, unter besonderer Bezugnahme auf die Erfdhrungen 
mit Kompressionsmethoden in  Icleinen Anlagen. Vf. stellt die Vorteile der Trocknung 
bzw. Entwasserung von Gas zusammen u. zeigt an den Beispielen der Anlagen in 
A l b u q u e r q u e ,  New Mexico, u. Tucson, Arizona, durch Kostenberechnung, daB 
fiir kleinere Werke das Kompressionsverf. am wirtschaftlichsten ist. (Gas Journ. 1 9 1 .  
258—60. 30/7. 1930. New York City, Federal Light and Traction Comp.) W f r m .

A. Thau, Die Trennung der Kohlengasbestaiulteile durch stufenweise Yerdichtung. 
Zur Gewinnung von synthet. N wird KokereiiiberschuBgas stufenweise yerdiclitet 
u. dabei das zur NH3-Synthese nótige Gemisch von H 2 u. N auf billige Weise erhalten, 
auch die Abscheidung von CO zwecks Entgiftung des Gases kann so erfolgen, bisher 
allerdings nicht in wirtschaftlicher Form. Vf. schildert die Fortschritte des letzten 
Jahrzehnts bei dieser physikal. Zerlegung des Gases durch stufenweise Verdichtung 
bei gleichzeitiger Tiefkuhlung u. beschreibt die mit prakt. u. wirtschaftlichem Erfolge 
errichteten Anlagen der Gesellschaft fiir  L i n d e s  Eismaschinen A.-G. in Verb. mit 
dem N-Werk Mont Cenis sowie dem B E R G IU S-H ydrierw erk bei Duisburg unter Angabe 
des Kraftverbrauches u. der erzieltcn Lcistungen. Die Griinde fur dio allein durch die 
Gewinnung des abgeschiedenen H 2 gewahrleistete Wirtschaftlichkeit des Verf. werden 
erórtert. (Gas- u. Wasscrfach 7 3 . 717—21. 2/8. 1930. Berlin-Grunewald.) W o l f f r a m .

W. J. Grey Davies, SĆhioefeltmsserstoff in Koksofengas. Vf. berichtet iiber Unterss. 
zur Ermittlung des Verbleibs des in der Kohlc enthaltenen S bei der Vcrkokung u. dio 
Ergebnisse der Bestst., u. a. auch des S-Geh. im Waschól. Erorterung. (Gas World 9 3 . 
Coking and By-products section. 18—19. 2/8. 1930.) W o l f f r a m .

H . Guillon, Fortschritte in der Gasgeneratorentechnik. Besehreibung der ver- 
schiedenen Generatorentypen. K rit. Betrachtung ihrer Lcistungsfahigkeit. Melirere 
Zeichnungen im Text. (Chaleur ot Ind. 1 1 . Spezial-Nr. 29—44. April 1930.) L o e b .

Paul H. Prausnitz, Bemerkung iiber das elektrische Verhalten von Petroleum. 
Proben von reinstem, wasserfreiem Petroleum zeigen .kcinerlei elektroosmot. Effekte 
bis zu Gleichstromspannungen von 12 000 Volt. Kataphoreseverss. m it Glassuspensionen 
in Petroleum ergeben keine deutliehen Resultate. AuBer der gegenuber W. erheblich 
kleineren DE. des Petroleums scheint auch das t-Potential an der Grenze W./Glas von 
anderer GróBenordnung zu sein, ais das der Grenze Petroleum/Glas. Im  Gegensatz 
zur C oE H N schen Regel scheint Glas auch in Petroleum anod. zu wandern. (Kolloid- 
Ztschr. 5 1 . 359—60. Juni 1930. Jena.) L i n d a u .

W. S- Twerzyn und W. B. Milin, Radioaktivitdt der Bohrwdsser des Grosnyj- 
gebiets. Vf. hat dio R ad ioak tm ta t der Bohrwiisser des Nowo-Promysl-Gebiets aus 
verschiedenen Tiefen (350—940 m) untersucht. Es wurde festgestellt, daB die Radio
a k tm ta t des Bohrwassers durch Ggw. von KW-stoffen vermindert wird; nach Ent- 
fernung der KW-stoffe wird die ursprunglichc Radioaktivitat wiedor erreicht. Mit 
zunehmender Tiefc nahm die Radioaktiyitat der Wasser zu; sie betrug z. B. bei einer 
Tiofe yon 426 m 68,3, bei 699 m Tiefe 151,5 MACHE-Einheiten. (Petroleumind. [russ.: 
Neftjanoe Chosjaistwo] 1 7 . 656—61. 1929. Grosnyj.) S c h o n f e l d .

N. A. Wassiljew und L. W. Shirnowa, t)ber die Harzstoffe des Balachan-Ssabunt- 
schin&r Petroleums. Es wurden die neutralen Harzstoffe (Asphaltstoffe) aus Bakuer 
Naphthadestillaten isoliert u. m it den analogen Prodd. aus Grosnyjer Ólen yerglichen. 
Die Harzstoffe wurden mittels Silicagel adsorbiort u. durch Behandeln m it Bzn. u. 
A.-Bzl. gereinigt. AuBerdem wurden die Harzstoffe auch durch Floridinadsorption 
gewonnen. Mit zunehmender D. des Destillats nimmt der Harzgeh. zu. Im  allgemeinen 
gehen bei dor Petroleumdest. nur etwa 15°/0 der im Rohól enthaltenen Teerstoffe iiber. 
Der Harzgeh. nimmt von 0°/o in  Bzn. bis 4,96% i ni Goudron zu. W ahrend die H arz
stoffe aus Kerosin fl. sind, sind die aus Goudron ausgeschiedenen Harze fest. Vff. 
bestimmten dio D., die elementare Zus., das Mol.-Gew. u. den S-Geh. der Harze. Die 
Ergebnisse sind in  Tabellen zusammengestellt. Der %-C-Geh. der Harze steigt m it 
der D. der Erdolfraktion, aus der sie gewonnen sind; er betragt fiir die Silicagelharze
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78—85,5%. Dio Floridinharze weisen einen hóhoren C-Geh. auf. Der S-Geh. ist in den 
Harzen aus den leicliteren Fraktionen hóher, ais in  Harzen aus Schwerolen. Das Mol.- 
Gew. der Harzstoffo stoigt von 164 (Kerosin) bis auf 763 (Goudronbarze). Dio Harze 
entsprecben der Formel GnH2n- mOv, (n == 16—69, m =  8—40 u. p =  1—3). S wurde 
bei Aufstellung dieser Formel niebt beriicksichtigt, da seine Menge in  allen Fallen 
fiir 1 Atom S zu gering war. Es wurde festgestellt, daB Floridin ein energischeres 
Adsorptionsmittel ist, ais Silicagel, wobei erstercs auBer den eigentlichen Harzstoffen 
auch die harzahnlichen Stoffe aus dem Ol aufnimmt. Aber Floridin kondensiert die 
Harzstoffe u. verwandelt sie teilweise in Asphaltene, wahrend Silicagel die Harz- 
stoffe chem. nicht verandert. Bei der Best. der Harzstoffe kann deshalb Floridin nicht 
verwendet werden. Zwischen der Zus. der Harze aus Baku- u. Grosnyjol wurden keine 
wesentliclienUnterschiedefestgestellt. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 17. 
707—12. 1929. Grosnyj.) SCHONFELD.

J. R. Darnell, Iiegelung der Ofentemperatur bei Olcrackanlagen. Anfanglich suehte 
man die Temp. der Craekkessel durch groflen UberschuB von Luft soweit herabzusetzen, 
daB die Uberhitzung der Rohre m it ihren schadlichen Folgen vermieden werden konnte. 
Die Erhóhung der Heizkosten, die dadurch eintrat, fiihrte sehon 1917 zum Rezirkulations- 
verf., bei dem die Essengase zur Kiihlung in die Heizgase zuriickgefuhrt wurden, so 
daB die Erhitzung der Rohre mehr durch Leitung, ais durch Strahlung geschah. — 
Eine weitere Methode bedient sich zur Herabsetzung der Ofentemp. hoch iiberhitzter
— anstatt kalter iibersehiissiger — Luft. Doch ist dieses Verf. im allgemeinen nicht so 
wirtschaftlich wie dio Rezirkulation. — SchlieBlich bespricht der Vf. 2 Yerff., die die 
Strahlungswarme verwenden. Indem man Wanno absorbierende Flachen im Feuerzug 
in geeigneter Weise anordnet, werden die Ofentempp. geregelt. Auch hier wird nut 
genau dosierten Mengen auf etwa 800—900° F . iiberhitzter Luft gearbeitet, dio m it dem 
Heizgas innig gemischt wird, so daB dio Verbrennung unter nahezu theoret. Bedingungen 
erfolgt. L. DE F l o r e z , der Erfinder eines dieser Verff. gibt an, daB die Temp. im 
Innem  des Ofens selten 1500° F. uberschreitet, was fiir olfiihrende Rohre geniigend 
Sicherhcit bietet. 5 Abbildungcn. (National Petroleum News 22. Nr. 30. 83—86. 
23/7. 1930. Boston, Sturtevant Co.) N a p h t a l t .

Gustav Egloff, Cracken von kalifomischen Gasolen und Heizolen. (Petroleum 
Times 23. 771—74. 3/5. 1930.) L o e b .

A. Mailhe, Die Produktc des Crackcns. Zusammenfassung der Crackverff., wie 
sie hauptsachlich angewandt werden. Die Brauchbarkeit der erhaltenen Prodd. ais 
Triibstoffe u. Antiklopfmittel wird diskutiert. (Chaleur et Ind. 11. Spezial-Nr. 139—41. 
April 1930.) L o e b .

G. Colłin, Fettsauren aus der Ozydation ton Mineralolen. Ein durch Oxydation 
von Paraffin gewonnenes Fettsauregemisch, das eine VZ. von 268,4 (durch direkte 
Titration bestimmt 348,7) zeigt, wird nach der Methode der Fraktionierung der Methyl- 
ester untersucht. Die erhaltenen Ester stellen in allen Fraktionen Gemische dar. Auch 
da, wo der F. der Sauren dem von Myristin-, Palmitin- u. Stearinsaure entspricht, sind 
diese Sauren nicht nachzuweisen, ebenso miBlang auch der Nachweis Yon Olsaure in 
dem Riickstand der ersten Dest. Offenbar liegen neben geradzahligen aiieh ungerad- 
zahlige Sauren u. wahrscheinlich verschiedene Seitenkettenisomere beider Typen vor. 
Die mittleren Mol.-Gew w. deuten auf die Ggw. von Sauren m it hoherem Mol.-Gew., 
ais die n. aliphat. Sauren von entsprechendem F. hin. Das Prod. besteht zu iiber 80% 
aus gesatt. Sauren vom Mol.-Gew. 145—300, etwa die Halfte der Sauren hat Mol.-Geww., 
die einem Geh. von weniger ais 14 C-Atomen im Mol. entaprechen. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 49. Transact. 333—34. 1/8. 1930. Liyerpool, Univ.) R. K . Mu l l e r .

Fritz Hofmann, Myron Heyn, Wolfgang Grotę und Manfred Dunkel, Breslau, 
Verfahren zum Her stellen ton Briketten aus Steinkohlenhalbkoks, dad. gek., daB man 
diesem Stoff Steinkohlenstaub in veranderlichen Mengen zufugt u. die M. nach E r
warmen auf 300—500° brikettiert. Die Brikettierung wird zweckmaBig stufenweise 
ausgefiihrt, indem man das Gemisch von Halbkoks u. Kohlenstaub zuerst bei etwa 
330° yorpreBt u. dann bei etwa 380° fertigpreBt. (D. R. P. 500503 KI. lOb Yom  
12/9.1924, ausg. 21/6. 1930.) D e r s i n .

Francis M. Crossman, New York, Bindcmittel fiir  Briketts, bestehend aus 
Sulfitcelluloseablauge gemischt m it wss. Stiirkehg. u. Asphaltpech ais wasserdicht 
machendem Mittel unter Zusatz einer geringen Menge eines Oxydationsmittels, z. B. 
AaiYOj. (A. P. 1752838 vom 5/12. 1924, ausg. 1/4.1930.) D e r s i n .
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Low Temperature Carbonisation, Limited, London, Vorrichtung zum Destillieren 
von Kohle oder ahnlichen kohlehaltigen Sloffen, bei der das Destilliergut in Behaltern 
aufgegeben wird, welche durch die Retorte hindurchgehen, indem sie auf eine sehrago 
Ebene abrollen, dad. gek., daB die Behalter eine Retorte aus Metali von róhrenfórmiger 
Bauart durchwandern, die in einer Einmauerung zwischen festgelagerten Kriimmern 
angeordnet ist, wobei die róhrenformige Retorte an einem Ende m it dem einen Kriimmer- 
ende fest u. m it dem anderen Krtimmerende teleskopartig rerbunden ist u. innerhalb 
der Einmauerung sich yerschieben kann. (D. R. P. 500 432 KI. lOa vom 15/3. 1928, 
ausg. 23/6. 1930.) D e r s i n .

„L & N“ Brown Coal Ltd., London, Vorrićhlung zur Destillation oder Warme- 
behandluiuj von Tcohlenstoffhaltigem Materiał oder anderen Stoffen. Sie besteht aus einer 
cylindr., geneigten, drehbaren Retorte, in dor hauptsachlich zur VergróBerung der 
Heizfliiche der dem Materiał entgegenstromenden Heizgase besonders geformte Ein- 
satze vorgeschen sind. Das Materiał bewegt sich in der Retorto infolge der Rotation 
vom oberen zum unteren Ende. Die Apparatur, die zur Dest. oder Warmebehandlung 
von Steinkohle, Braunkohlc, Torf, Holz, Olscliiefer u. dgl. gebraucht werden kann, 
wird m it Hilfe von Zeichnungen naher erlautert. (Aust. P. 13 622/28 vom 1/6. 1928, 
ausg. 22/1. 1929.) R. H e r b s t .

Humphreys & Glasgow Ltd., Westminster, England, Verfahren zur vollstandigen 
Vergasung von Kohle und ahnlichen teerabgebenden Brenn stoffen im  Wasscrgaserzeuger 
unter abwechselndem HciBblasen u. Gasen u. innerer Beheizung der Entgasungs- 
kammer, dad. gek., daB die Beheizung der Entgasungskanimer sowohl durch das beim 
Aufwartsgasen durchstromende Wassergas ais aueh durch den beim folgenden Abwarts- 
gasen durchstrómenden Dampf, gegebenenfalls gemischt m it ruckstrómendem Wasser
gas, erfolgt, wobei dem Dampf bzw. dem riickstrómenden Wassergas in Regeneratoren 
die Verbrennungswarme der Blasegase aufgeladen wird, die unterhalb der Entgasungs- 
kammer abgezogen u. in den Regeneratoren verbrannt werden. (D. R. P. 500 282 
KI. 24e vom 4/6. 1925, ausg. 19/6. 1930. E. Priorr. vom 4/6. u. 3/11. 1924.) D e r s i n .

Maria Theresia Strache, Wien, Yerfahren zur Erhóhung des Heizwertes von Heiz- 
und Leuchtgasen bei dereń Gewinnung aus biluminosen Brennstoffen in Generatorgas- 
anlagen einschlieplich solcher mit Wechselbelrieb, dad. gek., daB der Urteer kondensiert 
u. auf den zu entgasenden Brennstoff immer wieder zuriiekgeleitet wird, so daB er 
durch die wiederholte Dest. in leicht fliichtige u, gasformige KW-stoffe, die dcm Gase 
beigemischt bleiben, u. in C (Koks) zersetzt wird. — Der fl. Urteer flieBt auf die kalteste 
Stello der Kohlensaule des Generators u. von dort allmahlich auf immer heiBere Kohlen- 
stucke, so daB die Teerdampfe abdest. u. mir allmahlich zersetzt werden. (Oe. P. 
118 062 Tom 23/9. 1924, ausg. 10/6. 1930.) D e r s i n .

Adrian Gaertner, Ludwigsdorf, Kr. Neurode, Schlcsien, Verschwelen oder Verlcoken 
von Kohle. (D. R. P. 502533 KI. lOa vom 31/10. 1924, ausg. 14/7. 1930. — C. 1927.
I I .  2636 [F. P. 627 016].) D e r s i n .

Heinrich Koppers, Essen, Ruhr, Verlcohingsverfahren. Verf. zur Verkoknng 
treibender Kohle, dad. gek., daB zu dem Zwecke der Vermeidung eines einseitigen 
Druckes der Kammerbeschickung auf die benachbarten Ofenwande das Entleeren u. 
Beschieken der Ofenkammern in zeitlicher Folgę von der einen Kammer zur Nachbar- 
kammer vorgenommen wird, so daB hinsichtlich des Garungszustandes je zwei neben- 
einanderliegende Kammern auf den geringsten Abstand voneinander gebraeht sind. — 
Es konnen gleichzeitig MaBnahmen zur Bescitigung bzw. Herabsetzung der treibenden 
Eigg, der Kohle zur Anwendung gelangen, z. B. Beimischung sehwaeh- oder nicht- 
kokender Kohle oder Magerstaub. (D. R. P. 504810 KI. lOa Tom 30/5. 1926, ausg. 
8/8. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung von Kohle 
u. dgl. in Ggw. fein rerteilter Katalysatoren. D as Gemisch der Katalysatoren wird 
der D . des zu hydrierenden Materials durch Zusatz von Stoffen m it niedriger D . so 
angegliehen, daB die Katalysatoren in Suspension gehalten werden. Ais Zusatze von 
niedriger D . eignen sich Kieselgur, akt. Kohle, Bimsstein u. dgl. Man mischt z. B. 
molekularc Mengen von M o02, Cr20 3 u. M nC03 m it fein gemahlenem Bimsstein u. 
vermahlt das Gemisch m it Teer in einer Kolloidmiihle. (E. P. 328992 Tom 5/1. 1929, 
ausg. 5/6.1930.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, W. R. TateundH. P. Stephenson, 
Norton-on-Tees, Druckhydrierung von Kohle u. dgl. C-haltige Stoffe werden vor der 
Druckhydrierung in 2 oder mehr Stufen bei steigendem Druck yorerhitzt, wobei in
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der 1. Stufe in Abwesenheit von H„ gearbeitet wird, obne daB siob das Materiał zor- 
sctzt. Dio folgenden Stufcn konnen in Ggw. von H 2 durcbgefiibrt werden, dio letzte 
bei dcm Rk.-Druck. Eine m it Fe{OH)3 ais K atalysator versetzte Kohle-(%paste wird 
z. B. zu einem Niederdruckerh.it zer vom Róhrentyp gepumpt u. dort auf 300° erhitzt, 
dann m it H 2 in einen 2. E rhitzer unter 200 a t Druck gebracbt u. hier auf Rk.-Temp. 
erwarmt. Oder man erhitzt zuerst boi gewohnlichem Druck auf 275°, dann bei 20—30 a t 
auf 350° u. zuletzt bei 250 a t auf 420—450°. Die Vorerhitzungsdauer betriigt 10 Min., 
die Rk.-Zeit 1—2 Stdn. (E. P. 330 498 vom 8/12. 1928, ausg. 10/7. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert GrieBbach, 
Wolfen, und JuliuS Eisele, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung lialtbarer Kohle- 
suspensionen dureh mechan. Dispergieren von Kohle in Alkoholen, gek. dureh den 
Zusatz von alkohollósliehen anorgan. oder organ. Basen. — Genannt sind Hydroxyde 
der Alkalien, NH3, Methylamin, Pyridin, Anilin. 40 g Gewrichtsteile Braunkohle werden 
m it 90 Gewiehtsteilen rohem Isobutylalkoliol unter Zusatz von 1 Gewichtsteil NaOH 
u. 5 Gewiehtsteilen Braunkohlenteeról in einer Kugel- oder Schlagmiihlo behandelt. 
Es entsteht eine hoclwiscose M., die besonders ais Ausgangsmaterial fur die Hydricrung 
der Kohle geeignet ist. (D. R. P. 503 351 KI. 23b vom 25/3. 1926, ausg. 21/7. 
1930.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, William Ronald Tate und Harold 
Park Stephenson, Norton-on-Tees, Einfuhrung ton Kohlepasten mit Ol in  Druclc- 
hydriemngsbehdlter. Mit einer rotierenden Zirkulalionspumpe wird ein Krcislauf der 
Pastę dureh den Vorratsbehalter aufrecht erhalten u. gleichzeitig die Pastę dem Injektor 
fiir den Hydrierungsbehalter zugefiihrt. Dadurch soli das Absetzen Yerhindert werden. 
(E. P. 329 044 vom 21/2. 1929, ausg. 5/6. 1930.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, William Ronald Tate und Harold 
Park Stephenson, Norton-on-Tees, Aufheizung des Wasserstoffs fu r  die Druckhydrierung 
ton Kohlepasten, Olen u. dgl. Dor H2 streicht erst iiber den Aufienmantel des Hoch- 
druckgefaBes u. wird hier auf etwa 100° erwarmt, wird dann zum Warmeaustausch 
m it den h., abziohonden Gasen gebraoht u. auf etwa 300° erhitzt, u. passiert dann 
einen elektr. Brenner vor seinem E in tritt in den Hydrierraum, wodurch er etwa 500° 
h. wird. (E. P. 329 045 vom 21/2. 1929, ausg. 5/6. 1930.) D e r s i n .

Anton Weindel, Essen, Ruhr, Verfaliren zur Zerlegung ton Tceren oder ihrer 
Destillale o. dgl., dad. gek., daB die Teere o. dgl. zweckmaBig bei erhóhter Temp. mit 
einem oder mehreren wasserlóslichen organ. Lósungsmm. zusammengebracht werden, 
die Phenolat oder phenolatbildende Stoffe oder dereń Lsgg. enthalten und dureh Wasser 
auf einen fiir den jeweiligeU Rohstoff geeigneten Verdiinnungsgrad gebracht werden, 
worauf die erhaltlichen Zerlegungsprodd. in an sich bekannter Weise vom Lósungsm. 
befreit werden. —• Man versetzt z. B. ein 32% Phenole enthaltendes Steinlcohlenurteer- 
destillat m it der doppelten Menge 78%ig. A . u. 1/5 Vol. einer 15%ig. NaOH u. erwarmt 
unter Vermisehen auf 50°. Beim Stehen seheidet sich unten eine wss.-allcoh.-alkal. 
Phenollsg. ab , die dureh Dest. vom A. befreit wird. Nach dem Abkiihlen seheidet sich 
98%ig. Phenol ab. (D. R. P. 499952 KI. 12r vom 1/2. 1927, ausg. 16/6. 1930.) D e r s .

Societe An. Usines Gustave Boel, Belgien, Entwasserung von Steinkohlenteer. 
Der Teer wird in einem geschlossenen Behalter zwecks Abscheidung der AT/ / 3-haltigen 
Wasser dadurch erhitzt, daB man dureh ein durehlóchertes Rohr, das in einem be- 
stimmten Abstand vom Boden angebracht ist, Dampf einblast. Die Rohrsehlange ist 
so angeordnet, daB sich in dem Teer 2 Zonen bilden, von denen die untere nur dureh 
Strahlung erwarmt wird, wahrend die obere dureli den Dampf erhitzt wird. Dadurch 
wird die Abscheidung des W. begunstigt, das dureh seitliche Ablasse entfernt werden 
kann. (F. P. 682 672 vom 3/10. 1929, ausg. 31/5. 1930.) D e r s i n .

Combustion Utilities Corp., New York City, V. St. A., Verfahren zur Reinigung 
saurer Teerdle. (D. R. P. 503922 KI. 12 q vom 30/1. 1927, ausg. 30/7. 1930. A. Prior. 
22/9. 1926. — C. 1929 .1. 466 [E. P. 276 216].) S c h o t t l a n d e r .

Heinrich Koppers, Essen, Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen ton Wassergas 
aus wasserhaltigem, pulverfórmigem Brennstoff im Gaserzeuger m it stetigem Betrieb 
mittels eines zwischen. einem Erhitzer u. einem Brennstoffbett kreisenden Gasdampf- 
gemisches, dad. gek., daB der Brennstoff an seiner Oberflache dureh das aus ihm bei 
der Erhitzung ausgetriebene u. an in der Vergasungskammer untergebrachten Heiz- 
flachen erhitzte Gasdampfgemisch bestrichen wird, wobei dieses Gemisch einen Quer- 
umlauf zwischen den Heizflachen u. dem Brennstoffbett vollfubrt u. zugleieh m it den
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entstchcnden Gasen dem Abzugende der Kammer zugeleitet wird. (D. R. P. 503704 
KI. 24c vom 23/2. 1926, ausg. 29/7. 1930.) D e r s i n .

Arthur Losey und George Joustra, New York, V. St. A., Verfahren zur Her
stellung ton carburiertem Wassergas, dad. gek., daB das aus dem Gaserzeugungsapp. 
ausgetriebene SehluBgas in einem Behalter gesammelt u. danaeh orneut durch den 
Gaserzeugungsapp. oder Teile desselben hindurchgefuhrt u. angereichert wird, um 
die Gasausbeute zu vcrgroBern. — Das ausgetriebene SchluBgas oder unzureichend 
earburierte Wassergas wird nochmals carburiert, nachdem die Anlage zuvor heiB- 
geblason worden ist. (D. R. P. 500105 KI. 24e vom 31/12. 1925, ausg. 18/6. 1930. 
A. Prior. vom 26/10. 1925.) D e r s i n .

Martin Banek, Bukarest, Verfahren zur Herstellung ton Acetylen aus Mcthan, 
insbesondere Naturgas, dad. gek., daB man das gegebenenfalls vorgewarmte Methan- 
bzw. Naturgas in ununterbrochenem Arbeitsgange iiber in einem elektr. Ofen befind- 
liche, ais Widerstand geschaltctc fcinstuekigo Elektrodenkohle bei einer konstanten 
Temp. von 1400—2000° leitet. — Man erhiilt aus 1000 1 Naturgas m it 98,5% CIIt 
338,81 C M ?. (D. R. P. 501179 KI. 12o vom 27/7. 1922, ausg. 5/7. 1930.) D e r s i n .

Ges. £ur Linde’s Eismaschinen A.-G., Hóllriegelskreuth b. Munchen, (Erfinder: 
Franz Pollitzer, GroBkesselohe b. Munchen, und Heinrich Kahle, Hóllriegels
kreuth b. Munchen), Verfahren und Yorrichtung zur Entfemung ton Acetylen aus Luft 
oder anderen durch Kompression und Tiefkiihlung azifgearbeiteten Gasen. (D. R. P.
503 012 KI. 26d vom 5/4. 1927, ausg. 19/7. 1930. — C.1928.II. 377 [E. P. 
288 216].) D e r s i n .

Autogen Gasaccumulator Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Edmund Steil, Neu- 
babelsberg), Starre poróse Masse fiir Behalter zur Aufspeiclierung ton Gasen, insbesondere 
ton Acetylen, dad. gek., daB auBer dem zur Verfestigung benutzten Zement nur solcho 
Stoffe, wie Bimsstein, Bimstuff, Trap, naturliche oder kunstliche Schlacken darin ent- 
halten sind, die annahernd das gleiche Quellungsvcrmogen u. annahernd den gleichen 
Wiirmeausdehnungskocffizienten wie Zement oder die Zementmischung besitzen. — 
Man fiillt die Flaschcn z. B. m it Bimsstein von HaselnuBgróBe, u. fiillt die Zwischcn- 
raume m it einem Brei von Kieselgur u. Zement aus. Dadureh soli das Rissigwerden 
der Fiillmasse yermieden werden. (D. R. P. 500 843 KI. 26b vom 31/5. 1929, ausg. 
25/6. 1930.) D e r s i n .

Sinclair ReJining Co., New York, iibert. von: Eugen C. Herthel und Harry 
L. Pelzer, Chicago, Craclcen ton Mineraiólen. Das auf Cracktemp. erhitzte Ol wird iiber 
Fullcrerde geleitet, dio auf einor durchlocherten Unterlage angeordnet ist, u. die 
Sattigung des Olcs m it Pech wird durch Abziehen eines Teiles des pechbeladenen Oles 
u. Ersatz durch frisches vermiedcn. Das Ol kreist duroh Crackrohre u. wird in einen 
Kessel oberhalb der P latte  m it dem Filterm aterial entspannt, durchstreicht dieses u. 
geht zu den Crackrohren zuriicli. Die gebildeten leicht sd. Anteile gehen durch einen 
Deplilegmator zu einer Kiihlvorr. (Can. P. 271999 vom 6/2. 1925, ausg. 28/6. 1927. 
Can. P. 272000 vom 19/8. 1925, ausg. 28/6. 1927.) ' D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Thomas Girvan Hunter, 
Norton-on-Tees, Druckhydrierung oder Crackung ton Mineraiólen, Teeren oder Kóhlc- 
pasten. Das Ol wird m it H„ von hoher Gcschwindigkeit von unten nach oben durch 
erhitzte, gegebenenfalls m it einem Katalysator belegte Rohre nach Art eines Injektors 
hindurchgespritzt, u. fliegt gegen eine Prallplatte, wo es in Form eines Schirmes zer- 
te ilt wird, so dem H2 eine groBe Oberflache bietend. Gegebenenfalls wird hier noch 
weiterer H2 eingeleitet. Das Ol, in dcm auch ein Katalysator, z. B. Fe20 3, fein verteilt 
sein kann, wird im Kreislauf umgepumpt, die gebildeten leicht sd. Prodd. verlassen 
den Ofen oben u. gehen nach Passiercn durch einen Abstreifer zur Kondensation. Die 
Beheizung der Rohre erfolgt durch h. Gase. (E. P. 330 025 vom 16/3. 1929, ausg. 26/6. 
1930.) . D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Cracken ton hochsiedenden 
Mineraiólen oder Teeren in mchreren Stufen in der Weise, daB jedesmal nur Fraktionen, 
dereń Siedeinterrall 200° nicht uberschreitet, behandelt werden, u. man wenigstens 
in einer Stufo bei Drucken >  50 a t arbeitet. Dabei werden giftfeste Iiatalysatoren, 
die hydricrend wirken, verwendet. Beispiel: Ein > 250° sd. Petroleumdestillat, dessen 
groBtcr Teil zwischen 300 u. 350° sd., wird bei 420—430° unter 50 a t Druck gecrackt. 
Das Prod. enthalt 60—70% bis 325° sd. Anteile. Dic von 225—325° sd. Fraktion wird 
erneut bei 420—430° unter 50 a t Druck gecrackt. Das erhaltene Prod. besteht zu 
65—75% aus zwischen 180 u. 250° sd. KW-stoffen neben geringen Mengen <180° u.
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> 325° sd. Verbb. Die von 180—250° sd. Anteile, m it denen der friiheren Stufen, die 
bis 225° sd., werden bei 460° unter 80 a t Druck in Ggw. einer zu 66% aus M o03 u. zu 
33% aus ZnO bestehenden Kontaktmasse gespalten. Das Prod. bestekt zu 60% aus 
Bzn., das ein wertvoller, nicbt klopfender Motorbrennstoff ist. (E. P. 329 959 Tom  
22/2. 1929, ausg. 26/6. 1930. F. P. 681344 vom 5/9. 1929,-ausg. 13/5. 1930. D . Prior. 
11/10. 1928.) D e r s i n .

Petroleum Sand Products Corp., Delaware, iibert. yon: Alfred Schwarz, 
Montclair, New Jersey, Cracken von schweren Kohlenwasserstoffólen. Dąs Ol wird unter 
Druck auf Cracktemp. erhitzt u. dest. bei fallendem Druck durch cino oder melirere 
m it groBoberflachigen Stoffen, z. B. Metallwolle, gefiillte Kammern, in dcnen sich die 
hohersd. Anteile kondensieren u. zuriickflieBen, wahrend das gebildote Bzn. in Dampf- 
form zu einer Kondensationsanlage gelangt. In  die Kammern kann zur Unterstiitzung 
der fraktionierten Kondensation mittels einer Diise das zu behandelnde Rohol ein- 
gespritzt werden. (A. P . 1756 887 w m  25/2. 1924, ausg. 29/4. 1930.) D e r s i n .

Nikolaus Mayer, Wien, Verfalircn uiul Vorrichtung zur Dcstillalion und Spątiung 
von Kohlenicasscrstoffen unter Yerwendung einer Metallschmelze, durch welche die zu 
dest. Fl. geleitet wird, dad. gek., dafl dio zu dest. Fl. durch eine transportschnecken- 
formige Wand oder einen spiraligen Kanał gezwungen wird, die Metallschmelze in einer 
schraubenf5rmig ansteigenden Bahn zu durchwandern. -— Dadurch soli ein idealer 
Warmeaustauseh zwischen Metali u. Ol erzielt werden. Man kann bei niedrigerer Temp. 
der Sehmelze arbeit-en, die Koksbldg. wird Yermieden, die Asphalt- u. Gasbldg. ver-
ringert u. die Ausbcute an wertYollen Mittelfraktionen erhoht. (Oe. P. 118 255 Tom
23/4. 1929, ausg. 25/6. 1930.) DERSIN.

PreuBische Gewerkschaft Raphael, Hannover, Vorrichłung zum Destillieren oder 
Spalten von Kolilenwasserstoffolen, dad. gek., daB der Heizraum schrag bis senkreelit 
zum Spaltraum steht u. daB die beiden freien Enden des Heizraumes u. des Spaltraumes 
durch ein Fallrohr miteinander verbunden sind. — Der Spaltraum soli in den Abgasen 
des Heizraumes liegen u. die E intrittsstelle der Einspritzdiise bzw. des Strahlapp. 
auBerhalb des Feuerraumes liegen. (D. R. P. 499 746 KI. 23b vom 13/1. 1928, ausg.
11/6. 1930. Zus. zu D. R. P. 498613; C. 1930. II. 855.) D e r s i n .

Giuseppe Fachini, Italien, Destillaticm und Spaltung von schweren Kohlancasser- 
stoffolen. Das Ol wird in einem erhitzten u. m it feuerfesten Stoffen gefiillten Rohr 
dest. u. geeraekt, die Dampfe durchstreichen einen Kondensator u. ein m it akt. Kolile 
gefiilltes GefaB, wahrend das nicht umgesetzte Riickstandsol zum Ausgangsol zurtick- 
gefiihrt wird. Die Vorr. soli direkt an einem Motor befestigt werden, so daB dic ge- 
bildeten Gase u. Brennstoffe hier verbrannt werden, wahrend die h. Abgase zur Be- 
heizung des Spaltrohres Verwendung finden sollen. Der App. ist besonders fiir Luft- 
fahrzeuge vorgesehen. (F. P. 678 890 vora 23/7. 1929, ausg. 5/4. 1930. Ital. Prior. 
27/7. 1928.) D e r s i n .

Socifete des fitablissements Barbet, Frankreich, Dcstillalion schicerer Kohlen- 
icasserstoffole. Um jegliche Crackung zu yermeiden, erfolgt die Dest. so, daB das Ol 
zunachst unter Druck bis iiber die Dest.-Temp. erhitzt u. dann in eine unter Vakuum 
stehende Kolonne entspannt wird, wo die Dest. erfolgt. Um bis zum Pech abdest. zu 
konnen, erfolgt die Erhitzung in einem aus Einzelrohren zusammengesctzteD Heiz- 
system, das in einem m it Gas beheizten Ofen liegt, von wo durch ein Entspannungs- 
Tentil das Ol in die Kolonne tr i t t ,  aus der in  verscliiedener Hólie dio Sckmierolfraktionen 
abgezogen werden, wahrend sich das Pech am Boden der Kolonne ansammelt, von wo 
es unter Vakuum entfernt wird. (F. P. 36 044 Tom 18/8. 1928, ausg. 1/4. 1930. Zus. 
zu F. P. 646248; C. 1929. I. 595.) D e r s i n .

Fritz Hofmann und Walter Stegemann, Breslau, Vprfahren zum Raffinieren 
von Ólen, die aus Kohlo stammen. (D. R. P. 501725 KI. 12r Tom 26/6. 1927, ausg. 
4/7. 1930. — C. 1928. II. 1736 [E. P. 292 932 u. 292 933].) D e r s i n .

Deutsche Petroleum-Akt.-Ges., Berlin-Schoneberg (Erfinder: Ernst H. Riesen- 
feld, Alex von Philippovich, Berlin, und G. Bandte, Berlin-Cópenick), Verfahrem 
zum Raffinieren von Kohlenwasserstoffen oder dereń Gemischen durcli Behandlung 
inDampfform m it Metallkatalysatoren, dad. gek., daB ais Katalysatoren solche Metalle 
verwendet werden, welche durch Red. von Oxyde der Eisengruppe enthaltenden Mine- 
ralien erhalten wurden, u. die Dampfe der KW-stoffe in Ggw. von Wasserdampf bei 
Tempp. von 200—300° uber diese Katalysatoren geleitet werden. — Man kann die 
Dampfe der KW-stoffe auch gemischt m it indifferenten oder reduzierend wirkenden 
Gasen oder Dampfen iiber den Katalysator leiten. Man reduziert z. B. Bauxit bei
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400—450° in oinem Eisenrohr im H 2-Stróm u. leitet bei 200—220° dio Dampfe eines 
dunkelbrauu gefarbten u. iibelrieclienden Schtvelbenzi7is m it H„ u. etwas W.-Dampf 
hindurch. Man erhalt ein hellgelbes Prod. mit angenehmem Benzingeruch bei einem 
Verlust von nur 1—2%. (D. R. P. 501691 KI. 23b vom 26/11. 1924, ausg. 15/7. 
1930.) - D e r s i n .

Gentry Lloyd Rowsey, Amarillo, Texas, V. St. A., Reinigung ton Gasolin- und 
Kerosinfraktioncii des Petroleums. Das Ol wird m it einer Suspension von PbS in NaOH- 
Lsg. innig unter Luftdurchblasen verriihrt. Dadurch werden die <S-Verbb., auch die 
anfilnglich in dem Cl gel., gefarbten P6-Verbb. entfernt. (A. P. 1754 649 vom 13/4.
1927, ausg. 15/4. 1930.) D e r s i n .

Sociśte Dli Gaz de Paris (Erfinder: M. Mailhe), Frankreich, Reinigung von
Rohbenzol. Zur Entfernung von Diolefinen leitet man das Bzl. von unten in eine iiber 
den Kp. des Bzl. erhitzte, m it Raschigringen o. dgl. gefullto Kolonne, wiihrend von 
oben verd. / / 2iS04 herunterrieselt. Dadurch wird eino Zerstorung, Sulfonicrung oder 
Veresterung anderer Bestandteile des Rohbenzols vermieden. Man erhalt z. B. aus 
einem gelben Rohbenzol m it der Jodzalil 9 durch Behandlung m it H 2S04 von 36° Bo 
ein weiBes Bzl. m it der Jodzalil 6, das keine Diolefine mehr enthalt. (F. P. 678949 
vom 17/11. 1928, ausg. 7/4. 1930.) D e r s i n .

Societś du Gaz de Paris, Paris, Reinigung von Rohbenzol. D ie  von 65—120° sd. 
Fraktion des Rohbzl. wird bei 90—95° durch einen m it Fiillmassen beschickten Turm 
gefuhrt, wahrend verd. H„SOt herunterrieselt. AnschlieBend wird das Prod. m it W., 
Alkali u. W. gewRschen u. rektifiziert. (E. P. 330 045 vom 2/4. 1929, ausg. 26/6. 1930.
F. Prior. 29/11. 1928. Zus- zu E. P. 307935; C. 1929. II. 2965.) D e r s i n .

Kenneth Cox und Percival John Mc Dermott, Manchester, England, Reinigung 
von Benzol und Benzin. (Can. P. 275161 vom 11/4. 1927, ausg. 8/11. 1927. —
C. 1927. I I .  771 TE. P. 269 242].) D e r s i n .

A. Riebecksche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Verfahren zur Gewinnung 
von gereinigłem Montanwachs. (D. R. P. 503 617 KI. 23b vom 17/9. 1927, ausg. 1/8.
1930. — C. 1929.1. 2500 [F. P. 650 421].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Hans Franzen 
und Martin Luther, Mannheim, Bleichen und Entfarben der Ozydationsprodiikłe von 
hoher molekidaren Kohlenwasserstoffen durch Behandlung m it einem Metali u. einer 
nasciercnden H 2 liefernden Saure. — 1000 Teile eines rohen, dunkel gefarbten u. schlecht 
riechcndcn Paraffinoxydationsprod. werden bei 70° unter Riihren mit 50 Teilen Zink- 
pulvor gemischt, u. dann wird dio M. m it 1000 Teilen 20%ig. H 2S04 1 Stde. lang ver- 
riihrt, wobei die Temp. allmahlich auf 90—95° gesteigert wird. Die saure Lsg. wird ab- 
golassen u. das gebloichte Ol m it W. gewasclien. Das Ol ist schwach gefarbt u. dient 
zur Herst. von Seifen. (A. P. 1757 455 vom 5/1. 1929, ausg. 6/5. 1930. D. Prior. 4/2.
1928.) M. F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gemnnwig organischer Sauren 
oder dereń Salze aus den Oxydationsprodd. von hohennolekularen KW-stoffen, wio 
Paraffin, Montanwaehs, Paraffinol, Mittelole o. dgl., durch Uberfiihrung in Seifen, 
Abtrennen des groBten Teiles an unverseifbaren Stoffen durch Dekantieren, Ab- 
schleudern etc. u. Extraktion m it niedermolekularen Alkoholen. — 100 Teile eines 
Paraffinoxydationsprod. m it 20% Unverseifbarem werden m it der zur Verseifung 
notwendigen Menge Natronlauge rersetzt. Nach Zusatz von 500 Teilen W. wird die 
Lsg. bei 60° m it 200 Teilen Bzn. (Kp. 70—100°) durchgesehiittelt. Durch Zentri- 
fugieren werden 350 Teile einer Seifenlsg. erhalten, die keine wescntlichen Mengen 
an Unverseifbarem enthalten. Zu der Seifenlsg. werden 50 Teile Methanol zugesetzt 
u. dann durchgesehiittelt. Dabei bilden sich zwei Schichten. Die untere seifenlialtigo 
Schicht wird angesauert, um dio Sauren auszufiillen. (F. P. 683 587 vom 21/10. 1929, 
ausg. 13/6. 1930. D. Priorr. 1/11. 1928 u. 15/2. 1929.) M. F. M u l l e r .

General Electric Co., New York, iibert. von: David C. Cox, Pittsfield, Regene- 
rierung von Isolierolen. Gcbrauchtes Isolierol, in dem sich durch Oxydation bei er- 
hohter Temp. Schlamm gebildet hat, wird durch eine Schicht AbsorptionsmateriaJ, 
z. B. Fullererde, filtriert. (A. P. 1 752238 vom 18/3. 1925, ausg. 25/3. 1930.) D e r s i n

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: George H. Taber, Rye, Destillation 
und Raffination von Schmierolen. In  einer Blase m it Kolonne werden die Rohólo bei 
Unterdruck unter Zusatz von W.-Dampf oder inerten Gasen dest. Die Dampfe werden 
in oinem Turm m it P latten  durch abwarts rieselnde NaOH-Lsg. von 10— 20° Bó. 
gewaschen u. danach kondensiert. Das aus dem Waschturm abflieBende Gemisch
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yon Lauge u. kondensiertem Ol wird gekiihlt u. aus einem TrenngefaB dio Lauge unten 
abgozogen u. wieder verwendet. — Der Riickstand der Blase wird durch eine 2. Kolonno 
in eine 2. Blase, dereń Riickstand in eine 3. Kolonno u. Blase gefiihrt u. jedesmal 
die Dampfe in gleicher Weise gewasehen. Die aus dem 1. Waschturm abgetrennto 
Lauge wird dem 2. u. weiter dcm 3. Waschturm zugefiihrt. (A. PP. 1 746 916 u.
1746 915 T om  14/1. 1925, ausg. 11/2. 1930.) K in d e r m a n n .

Texas Co., New York, iibert. von: Frank W. Hall, P ort A rthur, V. St. A., 
Leuchłól fiir  Signallampen, das bei schneller Bewegung der Lampo nicht blakt oder 
erlischt. An Stelle des ublichen Zusatzcs von fetlem Ol zu der .Kerostttfraktion sollen
5—40% eines wasserklaren viscosen Petroleumóles zugesetzt werden, das durch Dest. 
m it W.-Dampf, Behandeln m it ILSO,, u. F iltration von unten nach oben durch eine 
Schicht Fullererde gereinigt ist. Vgl. das kurzo Ref. nach Can. P. 274 478; C. 1930.
II. 857. (A. P. 1752 299 vom 9/1. 1926, ausg. 1/4. 1930.) D e r s i n .

Trojan Powder Co., New York, iibert. von: Joseph A. Wyler, Allentown, 
Pennsylyania, V. St. A., Hartspiritus, bestehend aus einem Gemisch von CH30H, A ., 
W. u. Nitrostarke. Man lost z. B. 12 Teile Nitrostarke mit 13,5% N  in 72 Teilen einer 
95%ig. Methanols u. setzt 8 Teile 95%ig. A. unter Riihren liinzu. Dann wird die SI. 
m it 9 Teilen W., die nach u. nach zugegeben werden, gescliuttelt, wodurch sie erstarrt. 
(A. P. 1752 935 vom 9/1. 1928, ausg. 1/4. 1930.) D e r s i n .

Constantin Chilowsky, Frankreich, Herstellung von Brenngas fiir Motor cn aus 
Schwerolen. Das Ol wird unter Ausnutzung der Warme des Gaserzeugcrs oder der 
Abgase der Gasmaschine verdampft u. m it Luft, die in gleicher Weise vorgewarmt 
wird, unYollstandig verbrannt, wobei man noch W.-Dampf zusetzt u. gegebenenfalls 
in Ggw. von K atalysatoren arbeitet. Durch den Zusatz von W. von etwa 0,5— 1 g 
je 2,5 g Ol wird die Bldg. von Olriickstanden Yerhindert. Durch die Yerdampfung 
des Oles u. dio Vorwarmung erreicht man Tempp. >  1100° ohne Riiekstandsbldg. 
u. Gase von hohem Heizwert. 8. Abbildungen. (F. P. 679107 vom 5/12. 1928, ausg. 
9/4. 1930.) D e r s i n .

Jean Hyvert de Lignac, Frankreich, Herstellung von ais Motorbrcnnstoff geeigneten 
Kohlenwasserstoffen durch katalylische Spaltung von Schwerolen. Das Robol wird in 
einem mittels eines Heizmantels bis 350° erhitzbaren GefaB unter Riihren in Ggw. 
von katalyt. wirkenden M etallplatten dest. Die Metallplatten sind so angeordnet, 
daB das Ol durch darin befindliche Locher hindurchtritt u. daB immer 3 P latten aus 
N i mit 1 P latte aus Cu u. 1 P latte aus Fe zusammen sind. Im  Dampfraum des Kessels 
sind nochmals P latten befestigt, dereń Zwischenraume m it Metallspanen ausgefiillt 
sein konnen. Man erhalt stabile u. klare, hclle Ole. Das Verf. dient zur Behandlung 
von Petroleum, Schieferol u. JRohbenzol. (F. P. 679101 vom 4/12. 1928, ausg. 9/4. 
1930.) D e r s i n .

fidouard Jean Leon Albert Germe, Frankreich, Motortreibmittel. An Stelle des 
im H auptpatent genarmten Naphthalins sollen zu 40%  Lósungsbenzol 60% Naph- 
thalinol, von dem durch Rektifikation 2%  einer Kopffraktion u. 18% eines Dest.- 
liuckstandes abgetrennt sind, zugesetzt werden. (F. P. 36 227 vom 5/9. 1928, ausg. 
30/4. 1930. ZusT zu F. P. 656773; C. 1929. II. 3094.) D e r s i n .

Edward Sokal, Brooklyn, New York, V. St. A., Gegcnklopfmittel fiir  Ferbrennungs- 
kraftmaschincn, bei welehem der Neigung zur Detonation in einer Verbrennungskraft- 
masehine dadurch entgegengewirkt ist, daB eine den Explosionsgasen ausgesetzte 
Stelle des Yerbreimunusraumes m it einem festhaftenden Anstrich aus einem solchen 
Stoff versehen ist, welcher innerhalb des Temp.-Bereiches der Gase u. bei den sonstigen 
Zustandsbedingungen der Masehine einer umkehrbaren Umwandlung fahig ist, wodurch 
eine kiilUende Wrkg. auf die Gasmischung innerhalb des Raunies ausgeiibt u. bier- 
durch der Detonation entgegengewirkt wird, dad. gek., daB der Anstrich aus solchen 
Massen zusammongesetzt ist, welche entweder unm itteibar oder nach Yorheriger Um
wandlung unter den herrschenden Arbcitsbedingungen in der Masehine eine chem. 
umkehrbare Rk. eingehen, welche bei hohen Tempp. endotherm., bei niederen exo- 
therm. verlauft. — Die Uberzugsmasse soli aus einem Carbonat, z. B- von Pb, Cu, 
Ca, Mg, Na, K  oder einer in diese umwandelbaren Yerbindung, oder aus einem Gemisch 
aus Mticarbonat u. Bleigldtte bestehen u. m it einem inerten Bindemittel, z. B. einem 
Silicat, Yernuseht sein. (D. R. P. 499 550 KI. 46 d vom 18/10. 1927, ausg. 25/6.
1930. A. Prior. vom 18/10. 1926, 11/1. u. 5/5. 1927.) D e r s i n .
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Fred. S. Baumami, Das Erdol in Deutschland. Berlin: Carl Heymann 1930. (IV, 76 S.)
gr. 8°. M. 10.— .

Hans Grohmann, Uber die Aufspeicherung von Acetylen. Berlin: J . Springer 1930.
(IV, 22 S.) 8®. nn. 51. 2.—.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
— , Gerbung von Seitenleder. Anweisungen fiir dio einzelnen Gerbprozesse boi der 

Horst. von cbromgarem Oberleder aus Rindshiilften. (Hide and Leather 79. Nr. 10.
21—23. Nr. 15. 21. 35. Nr. 19. 21. 24. 10/5. 1930.) G i e r t h .

Justin Oettinger, Verwendung ton Marmorkalkhydrat in der Leder- und Gerb-
industrie. Vf. weist auf einen hochwertigen Kalk, das 51armorkalkhydrat, u. seino Ver- 
wendung in  der Lederindustrie hin. (Chem.-Ztg. 54. 586. 30/7. 1930. Frank
fu rt a. M.) G i e r t h .

— , Kalbleder und Seitenleder. Anweisungen fiir die Herst. von chromgarem Kalb- 
leder u. von chromgarem Oberleder aus Rindshalften. (Hide and Leathor 79. Nr. 19.
22—24. 10/5. 1930.) G i e r t h .

Urbain J. Thuau, Die Widerstandsfahigkeit von Sohlleder und die Mittel zu ihrer
Verbesserung. Vortragcnder gibt eine Zusammenfassung seiner Arbeiten uber die 
Widerstandsfahigkeit von Sohlleder. E r sehildert histor. das Auftreten der Sohlleder- 
ersatzstoffe, weist auf die Notwendigkeit der Sohllederyerbesserung hin, beschreibt 
seine Masehinen zur Messung der Widerstandsfahigkeit von Sohlleder bei Abnutzung 
(vgl. C. 1930. I. 318), gibt ein Beispiel fiir die Bereehnung der Widerstandsfahigkeit 
u. zeigt in Tabellen die Ergebnisse seiner Unterss. iiber eine gro Be Zahl von Ledern 
u. Ersatzstoffen. E r weist darauf hin, daB mit H 2S04 geschwellte Leder gute Resultate 
zeigen. Die Ver\vendung yon NH3 u. von Methylamin zur Enthaarung beurteilt Vf. 
giinstig. (Cuir techn. 22. 530—52. 15/12. 1929. Paris, Sorbonnc 29/11.) G i e r t h .

D. WoodroJfe, Bezielmngen zwischen physikalischen Eigmschaften und chemischer 
Konstitution. VI. Die Wasserdićhtigkeit verschiedener Sohlleder. (V. ygl. C. 1927. I. 
1778.) Vf. untersucht eine Anzahl yegetabil. Sohlleder auf ihre Wasserdurchlassigkeit 
bzw. Wasserdichtigkeit u. benutzt dazu die yon P a r k e r  im Tanners Year Book 1908 
beschriebene Apparatur, die unter leichtem Uberdruck arbeitet. Sohlleder franzós. 
Herkunft sind yiel wasserdichter ais engl., was auf das Hammera zuriickzufiihren sein 
diirfte. Eine einfache Beziehung zwischen Wasserdichtigkeit u. dem Wasserlóslichen 
existiert nicht. Vf. priift noch die Frage, ob dio Wasserdichtigkeit in Beziehung zur 
Wasseraufnalime bei langercm Weichen der Ledcrstiicke in W. steht. Selbst wenn das 
Eindringen yon W. durch die Schnittflachen u. von der Fleischseite durch Wachsen 
ausgeschlossen wird, besteht keine Beziehung. Der Annahme VAN DER W.AERDENS 
(C. 1928. II . 1960), daB der Widerstand des Leders gegen W. nur sehr geringen Wert 
fiir seine Beurteilung habe, pflichtet Vf. nicht bei. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ 
Chemists 13. 631—36. Doz. 1929.) G i e r t h .

— , E in  einfacher Apparat zur pu-Messung in Gerbereien. N a c h  e in er  kurzeń  B e 
sp rech un g der M ethoden  fiir  d ie  pH -B est. w ird  d ie V erw endung d es W U LFFschen F o lien -  
co lorim eters em p foh len . (Cuir tech n . 23. 304. 1/8. 1930.) G i e r t h .

A.-T. Hough, Bemerkungen zur Lederanalyse. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ 
Chemists 13. 637—39. Dez. 1929. — C. 1930. I. 2506.) G i e r t h .

C. H. Spiers, Die Materialprufung von Oberleder. Vf. weist auf die W ichtigkeit 
der Lederpriifung, besonders der physikal., u. auf die Unzulanglichkeit der iiblichen 
Methoden (Lederpriifung durch Abnutzung beim Gebrauch, einfache Lederproben 
z. B. Schlusselprobe fiir Lackleder) hin u. tr i t t  fiir Priifung im Laboratorium auf wissen- 
schaftlicher Grondlage ein. Die Eigg. des Leders werden in 4 Haupteigg. (Aussehen, 
zufriedenstellendes Verh. bei der Bearbeitung, ZweckmaBigkeit fiir bestimmte Ver- 
wendung, Dauerhaftigkeit beim Gebrauch) eingeteilt, die wiederum in ihre einfachen 
physikal. Eigg. analysiert werden. Durch eine Best. dieser Eigg. liefie sieh die (jualitat 
eines Oberleders genau festlegen. Vf. gibt noch einen Oberblick iiber die zurzeit in 
den einzelnen Landem iibliche physikal. Priifung yon Leder. (Leather World 22. 
120—21. 199—200. 411—12. 15/5. 1930. London, The Leathersellers’ Techn. 
College.) __________________ G i e r t h .

W. C. Matthews, Stafford, England, Herstellung von imprdgnierten Leder- 
produkten, wie Schuhlederkappen oder -spitzen, durch Uberziehen des Leders mit Wachs
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in der Warnie oder K alte u. durch HeiBformen. (E. P . 282 256 vom 29/3. 1927, ausg. 
12/1. 1928.) M. F .  Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur VoB, 
Hijchst a. M. und Wilhelm Schneider, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von hoch- 
molekularni Sulfonsauren aus atherartigen D eriw . yon Phenol-Aldehydkondensations- 
prodd., dad. gek., daB m an ijiese m it Sulfonierungsmitteln bis zur eintretendęn Wasser- 
lóslichkeit behandelt. — Dio Sulfonierung erfolgt ohne Abspaltung des Atherrestes 
glatter ais diejenige der unveratherten Phenolaldehydharze. Die Prodd. sind gute 
Gerbstoffe u. zeichnen sich vor den Phenol-Aldehyd-Harzsulfonsauren dadurch aus, 
daB die m it ihnen erhaltenen Leder wesentlich lichteehter sind ais die m it den be- 
kannten Prodd. gewonnenen. Sie konnen ferner in  der Tezlilindustrie ais Fdrberei- 
hilfsmitiel, Netz- oder Dispergierungsmittel yerwendet werden. Z. B. wird das durch 
Kondensation von Anisol m it CIlJl) erlialtene harzarlige Prod. bei 10—15° in  Oleum 
m it 5°/0 S 03 eingetragen, wobei das Harz gel. wird. Man halt die Schmelze noch 
ca. 2 Stdn. bei 15—20°, bis sich eine Probe klar in  W. lost, verd. dann m it W. u. stellt 
durch Zusatz von NaOH die fiir Gerbzwecke nótige Aciditat her. Die erhaltene rótlich- 
braune Pasto kann in  der nótigen Verdunnung unm ittclbar yerwendet werden, wobei 
man sonst wie beim Gerben m it anderen synthet. Gerbstoffen yerfahrt. Man erhalt 
hellgelbe bis sehwaeh rotliche Leder yon gutem Griff, yollen Narben, ReiBfestigkeit 
u. hoher Lichteehtheit. — Weitere Beispiele betreffen die Sulfonierung der harzartigen 
Kondensationsprodd. aus OH.,O u. Phenoxyessigsaure, bzw. aus Kresoxyessigsaure 
u. Paraldehyd m it C1-S03H +  10°/oig. Oleum bei 10—15° bzw. m it C1-S03H bei 0°. 
Dio Prodd., rotliche bzw. braunliche Pastę, besitzen Leim u. Gelatine fiillende Eigg. 
u. sind sowohl ais Gerbstoffo, wie auch ais Dispergierungsmittel fiir in  W. unl. Farb- 
stoffe yerwendbar. Dio Sulfonierung kann in Ggw. indifferenter Yerdiinnungsmittel 
bzw. solclier, die an der Rk. in irgendeiner WeiBe teilnehmen, z. B. in  Ggw. yon Tetra- 
hydronaphthalin, Kresol oder Pyridin, ausgefiihrt werden. (D. R. P. 503 923 KI. 12 q 
yom 17/2. 1928, ausg. 30/7. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

XX.UL Tinte; Wicłise; Bohnermassen usw.
Kaumagraph Co., New York, Kopiertinte, bestehend aus einer schmelzbaren 

Grundlage aus Phenolformaldehydkondensationsprodd. u. einem leichter schmelzbaren 
Glyptalharzkondensationsprod., die m it Bienenwachs, Paraffinwachs, Montanwachs, 
Firnis, Ricinusol, Leinol oder Holz6l, eventuell unter Zusatz von Bronzepulyer oder 
Pigmonten zusammengeschmolzen wird. (E. P. 331135 yom 5/9. 1929, ausg. 17/7.
1930. Prior. 19/4. 1929.) M. F. Mu l l e r .

A. B. Dick Co., Chicago, 111., iibert. yon: Alex Brooking Davis, Cincinnati, 
Ohio, Herstellung eines Vervielfaltigungsblattes durch Auftragen einer M. aus 200 ccm 
einer 5%ig. CeUulosebenzylatheressigesteTlsg., 40 g Ricinusol, 40 g Benzoylbutyltartrat 
u. 15 g eines halogenierten KW-stoffes, wie Tetra- oder Hexachlornaphthalin, der 
auBerdem noch der entspreehende Farbstoff zugesetzt ist, auf Yoshinopapier oder eine 
andere porose Blattunterlage. In  gleicher Weise kann auch ein anderer Celluloseather 
yerwendet werden, wie p-Chlorbenzyl- u. Phenylathyleelluloseather. (A. P. 1771165  
yom 5/8. 1926, ausg. 22/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

A. B. Dick Co., Chicago, Illinois, iibert. von: Brooking Davis, Cincinnati, Ohio, 
Schablonenbogen. Die tlberzugsmasse des Schablonenbogens besteht aus _e i ner Mischung 
yon 100 Tin. einer 5%ig- Lsg. yon Nitroeellulose in 75% A., 25% Ather u. 5 Tin. 
Propionyldiacetin oder Butyryldiacetin. (A. P. 1763 955 vom 26/10. 1926, ausg. 
17/6. 1930.) Gr o t ę .

H. Menz, Berlin, W. Steffen und E. Jaaks-Miincheberg, Hamburg, Eeinigungs- 
m iltelfur Fett- und Olflecke, bestehend aus 70 Teilen sulfonierten Ricinusóles oder eines 
anderen sulfon, pfianzlichen Oles, 10 Teilen Terpentinol, 15 Teilen eines hydrierten 
KW-stoffes, z. B. Tetrahydronaphthalin u. 5 Teilen Fichtennadelól. (E. P. 331034 
yom 30/4. 1929, ausg. 17/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

Victorine Alice Marchal, Frankreich, Reinigungs- und Poliermittel fiir  Me talk, 
bestehend aus Fullererde, Ol u. Talk, event. unter Zusatz yon Pariser Pflaster, Terpentin
ol, NHS, Bimsstein etc. — Es werden z. B. gemischt 62,5 Teile Fullererde, 35 Teile Ol 
u. 2,5 Teile Talk oder z. B. 28 Teile Fullererde, 22,5 Teile Ol, 2,5 Teile Talk, 33 Teile 
Pariser Pflaster, 10 Teile Terpentinol, 1,5 Teile Bimsstein, 2,5 Teile NH3-Lsg. (F. P. 
683 959 vom 26/10. 1929, ausg. 19/6.1930.) M . F. Mu l l e r .
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Louis Annee, Detroit, Mich., und Richard Gaul, Milford, Mich., Polier- und 
Reinigungsmittel fiir Metali, Holz, Glas und andere Oberflachen, bestehend aus 8 Teilen 
Kerosin, 1 Teil Essig, 52 g Źwiebelwasscr u. 8 Teilen Schlemmkreide. (A. P. 1 768 970 
Tom 9/5.1929, ausg. 1/7. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Theodorus Brouwer, Arnhem, Reinigungsmittel fiir lackierte, polierte oder andere 
glatte Fldchen, erhalten aus 500 g Benzoeharz in 10 1. Spiritus gol., zu welcher Lsg. auf 
je 650 g zugefugt werden 200 g Paraffinol, 250 g H 2S04 (7,5°/0ig.) u. 40 g Kaolin oder 
Infusorienerde. (Holi. P. 22 008 vom 30/8. 1928, ausg. 16/6. 1930.) M. F. Mu l l e r .

XXIV. Photographie.
Josef M. Eder, Die Geschichte der chemisch entwickelbaren Chlorsilbergelatine- 

emulsionen fiir Diapositive und Kopierpapiere. (Vgl. 1930. II. 1647.) Vf. weist naoh, 
dafi ihm die P rioritat der Erfindung dieser Emulsion — zusammen mit PlZZlGHELLl
— gebiihrt. (Photographie Journ. 70. 391—92. August 1930.) L e i s t n e r .

Erwin Fuchs, Grundsatzliche technische Fragen der Trockenplatten- und Film- 
fabrikaiion. Vf. gibt eine kurzeń tlberbliek uber die Fabrikation photograph. Platten 
u. Films — sowohl des Schichttragers ais der Emulsion — u. der dabei auftretenden 
Schwierigkeiten. (Phctogr. Industrie 28. 879—81. 13/8. 1930.) L e is t n e r .

J. I. Crabtree und G. E. Matthews, Die Herstellung photographischer Bader. 
(Vgl. C. 1930. I. 2347.) Auszug aus dem gleichnamigen Buch der Vff., enthaltend 
die Kapitel iiber Reinigung photograph. Gerate, die Giftigkcit der Chemikalien, die 
Umrechnung engl. Mafie in metr. u. eine Formelzusammcnstcllung. (Rev. Franęaise 
Photographie 11. 232—34. 1/8. 1930. Kodak-Lab.) L e i s t n e r .

H. Arens und E. Menke, Zur Frage der Sensitometrie photographischer Schichten. 
Vff. beschreiben eine neue A rt der Darst. der Eigg. photograph. Emulsionen. Bei 
dieser wird ein Koordinatensystem benutzt, auf dessen x-Achso die Zeit in Sek., auf 
dessen y-Achse die Intensitat in Lux (beides in logarithm. Einlieiten) aufgetragen ist. 
Jedem Punkt des Systems entspricht dann eino bestimmte Belichtung u. — bei be- 
stimmter Entw. — eine bestimmte Schwarzung. Durch Verbinden der Punkte gleicher 
Schwarzung entsteht eine Schar von Kuryen. Diese konnen ais die auf die Koordina- 
tionsebene projizierten Niveaulinien einer daruberliegcndcn gewólbten „Schwarzungs- 
flache“ angesehen werden. Ein Schnitt durch diese parallel zur t-Achse gibt die ubliche, 
durch Belichtung der Schicht m it einer Intcnsitatsskala gewonnene „charakterist. 
Kurve“ , ein Schnitt parallel zur I-Achsc eine Kurve, wio sie eine Zeitskala ergibt. 
Die neue Darst. gestattet, von einem Diagramm allo wichtigen Angaben — Belich
tung bei yerscliiedenem Objektumfang, Schwarzschildfaktor usw. — abzulesen. 
(Photogr. Industrie 28. 828—30. 30/7. 1930. Lab. I. G. Farben; Agfa.) L e i s t n e r .

Zaidan Hojin Rika Gaku Keukyujo, Tokio, Japan, iibert. von: Tsuneo Suzuki 
und Sueo Sakurai, Tokio, Vltraviolette Strahlcn absorbierendes Filier, bestehend aus 
einer Lsg. yon 0,01% Na- oder K-Ultrazin, den Alkalisalzen des Kcmdensationsprod. 
aus Phenylhydrazin-p-sulfonsaure u. Glykose oder Invertzucker der empir. Zus. c 18h 20. 
O10N,S2M eV 2 H 2O. (A. P. 1766 411 vom 11/8. 1924, ausg. 24/6. 1930. Japan. Prior. 
20/12. 1923.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Photographischer Rollfilm, 
dessen Schutzpapier auf der der lichtempfindlichen Schicht abgewandten Seite mit 
einer inaktin. gefiirbten Kolloidschicht versehen ist. (F. P. 684196 yom 30/10. 1929, 
ausg. 23/6. 1930. D. Prior. 7/5. 1929.) Gr o t ę .

Kalle & Co., Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., iibert. yon: Maximilian Paul Schmidt, 
und Wilhelm Krieger, Biebrich a. Rh., Herstellung lichtempfindlicher Schichten mit 
Diazorerbindungen. (A. P. 1758 676 vom 12/7. 1928, ausg. 13/5. 1930. D. Prior. 
21/7. 1927. — C. 1928. II. 2696 [E. P. 294 247].) Gr o t ę .

Kalle & Co., Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., iibert. yon: Maximilian Paul Schmidt, 
Rudolf Zahn und Wilhelm Krieger, Wiesbaden, Herstellung von Gerbbildem. (A. P. 
1762 033 yom 7/8. 1928, ausg. 3/6. 1930. D. Prior. 22/8. 1927. — C. 1929. II. 2630 
[F. P. 659 749].) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bruno Wendt und 
Hans Bincer, Dessau), Auśbleichfarbschichten, gek. durch einen Geh. an stickstoff- 
freien bas. Ozoniumfarbstoffen m it Ausnahme der Bliitenfarbstoffe. — Ais Beispiel
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soleher Farbstoffe w erden'genannt: 3,6-I}ihydroxy-9-phenylxanthoniumchlorid u., se-ine 
Ather. (D. R. P. 503 314 KI. 57b yom-31/7. 1929, ausg..29/7, 1930.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt:-Ges., Frankfurt a.'M. (Erfinder: Konrad Hebbel,. 
Dessau, und Theodor Kollmann, Mannheim), Herstellung vow Bildem auf photo- 
graphischem Wege, dad. gek., daB man eine im wesentlichen aus zur Gallertbldg. 
neigenden-Pfianzensauren, insbesondere polymeren Aldehydcarbonsauren, ihren Ab
kommlingen u. Salzen bestehcndc Kolloidschicht auf eine beliebige Unterlage aufbringt, 
m it organ, oder anorgan. lichtempfindlichcn Verbb. sensibilisiert, einer photograph. 
Belichtung unterwirft, u. die dadurch bowirkten Veranderungen der Quellbarkeit u. 
Lóslichkeit der Kolloidschicht m ittelbar oder unmittelbar zur Herst. eines Bildes be
nutzt. — Beispiel: Eine Unterlage wird, gegebenenfalls 'un ter Anwendung eines ge- 
farbten Untergusses, m it einem lichtempfindlichen Uberzuge versehen, weleher aus 
einer Mischung von 20 cęm einer l°/oig. wss. Lsg. von polyglucuronsaurem N H Ą u.
1,5 ccm einer wss. 10%>g- (NHi);,Cr20,-Lsg. besteht. Nach dem Trocknen .wird eine 
Vorlage aufkopiert. Das Bild wird dureh Baden in einer Lsg. von 5 g Methylenblau 
sichtbar gemacht. (D. R. P. 503 313 KI. 57b vom 27/7. 1929, ausg. 26/7.1930.) Gr o t ę .

Deutsche Versuchsanstalt fur Luftfahrt E. V., Berlin-Adlershof (Erfinder: 
Ulrich Schmieschek, Berlin), Photographische Hypersensibilisierung, 1. dad. gek., 
daB man opt. sensibilisierte Emulsionen m it einer oder mehreren Lsgg-. behandelt, 
die ein Metallsalz u. einei^ reduzierenden Kprper v.on geringerer Alkalit&t ais NH3 
enthalten, dessen Red.-Vermogen nicht zur sofórtigen Ausfallung des in der Metallsalz- 
lsg. enthaltenen Metallions ausreicht. — 2. dad. gek., daB ais Metallsalz swl. Ag-Verbb., 
wie Ag-Wolframat, Ag-Molybdat usw.', verwandt werden. — 3. dad. gek., daB der zur 
Hypersensibilisierung erforderliche opt. Seńsibilisator gleichzeitig m it Lsgg. von Metall- 
salzen u. reduzierenden Substanzen angewandt wird. (D. R. P. 504 457 K I. 57b vom 
24/1. 1930, ausg. 4/8. 1930.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Entuńckeln photographischer 
Halogensilberschichten. (Schwz. P. 137 961 vom 13/3. 1928, ausg. 16/4. 1930. D. Prior. 
21/11. 1927. Zus. zu Schwz. P. 134970; C. 1930. I. 4273. — C. 1929. I. 184 [D. R. P. 
467 818].) G r o t ę .

Agfa Ansco Corp., Binghamton, New York, ubert. von: Gustav Reddelien und 
Werner Miiller, Leipzig, Entwicklung photographischer Schichten. (A. P. 1758762  
vom 19/7. 1928, ausg. 13/5. 1930. D. Prior. 18/8. 1927. — C. 1928. I I .  2216 [D. R . P.
465 902].) Gr o t ę .

Agfa Ansco Corp., Binghamton, New York, ubert. von: Gustav Reddelien und 
Werner Muller, Leipzig, Entwicklung photographischer Schichten. (A. P. 1758 892 
vom 2/11. 1927, ausg. 13/5. 1930. D. Prior. 19/11. 1926. — C. 1928. I. 1352 [D. R. P. 
454 839].) Gr o t ę .

Multicolor Films, Inc., Amerika, Herstellung von Mehrfarbenfilmen, bei denen 
das Filmband aus zwei miteinander. rerbundenen Einzelfilmen besteht, die mit je  einer 
Farbę einzufdrben sind. Die untere Seite des Filmbandes wird auf die Oberflache des 
Farbebades m it einom Druck angepreBt, der groBer ist ais der dureh das Gewicht des 
Films allein ausgeubte, wobei die Rander des Filmbandes abgedichtet sind u. seine 
Enden dureh Fuhrungsglieder nach aufwarts ausgebogen werden, so daB die nicht 
zu farbende Filmseite geschutzt ist. (F. P. 684354 vom 4/11. 1929, ausg. 25/6.
1930.) G r o t ę .

Michele Martinez, London, Subłraktivkopierverfahren der Dreifarbenphotographie. 
(D. R. P. 503191 KI. 57b vom 10/5. 1927, ausg. 26/7. 1930. E . Priorr. 17/5. 1926 u.
7/1.1927. — C. 1928.1. 1488 [E. P. 280 252].) ^Gr o t e .

Friedrich Lierg, Dresden, Herstellen von Lichtbildem, insbesondere Kinofilmen, 
in naturlichen Farben, bei denen zwei oder mehrere rerschieden farbenempfindliche. Halogen- 
silberemulsiorisschichten untrennbar ubereinander liegen. (D. R. P. 504 892 KI. 57b 
vom 28/8. 1929, ausg. 9/8. 1930. Oe. Prior. 17/9. 1928. — C. 1930. II . 683 [F. P. 
679 625].) Gr o t ę .

John Owden 0 ’Brien, Manchester,England, ubert. von: John Edward Thornton, 
London, Farbenkinofilm. (A. P. 1758185 vom 31/3. 1927, ausg. 13/5. 1930. E. Prior. 
6/5. 1926. — C. 1927- I I .  2488 [E. P .P  272 986, 273 056 u. 275 331].) Gr o t ę .

Pnated ia oennmny ScliluB der R e d a tó ^ ^ j^ f c iS .  September 1930.


