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A. Allgemeine nnd pbysikalische Cliemie.
H . I. W aterm an, Die Bedeutung der Reinlic.it der Yerbindungen fu r  Chemie und 

Industrie. Yiele Arbeiten werden m it Ausgangsmaterialien von ungeniigender Reinheit 
ausgefiihrt; die Resultate lialten dann einer genauen Nachpriifung nicht stand, wie 
Vf. am Beispiel der ungesatt. Verbb. nachweisen kann. (Chem. Weekbl. 27. 462—65.

G. H. Cartledge, Studien iiber das periodisclie System. I II . Die Beziehungen 
zmschen Ionisierwngspotential und Ionenpotential. (II. vgl. C. 1929. I. 597.) Es wird 
lonisierungsarbeit u. Ionenpotential 0  (0  =  zjr\ z =  Ladung) verglichen. Eine wellen- 
mechan. Abseliatzung (Naheres im Original) laBt A =  0  — 2V =  0,52 0  (V  — 
lonisierungsarbeit des letzten Elektrons, z. B. Be+ — y  Be++) erwarten. Diese Be- 
ziehung ist nur fur Li+ u. die andern Ionen der Li+-Horizontale erfiillt; sie versagt, je 
starker deformierbar das łon  ist. Dies war von vornhcrein zu erwarten. Tragt man 
log A gegen log 0  oder A gegen 0  auf, so ergeben sieli in den einzelnen Horizontalen 
u. Vertikalen des period. Systems gerade bzw. nur wenig gekriimmte K urren. Bei 
einem krit. W ert von 0  wird A =  0, d. h. die Polarisierbarkeit wird so stark, daB 
ein neu hinzukommendes Valenzelektron innerhalb des ,,Krystallradius“ des betreffenden 
Ions bleiben wiirde. Bei Cs+ u. Ba++ ist dieser krit. W ert fast erreicht. — SchlieBlicli 
wird gezeigt, dafi der Zusammenhang zwischen A /0  u. der Polarisierbarkeit der Ionen 
durch eine glatte Kurve dargestellt werden kann. Man kann so Polarisierbarkeiten ab- 
schatzen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3076—83. Aug. 1930. Baltimore, Maryland, 
J o h n  H o p k i n s  Univ.) K le m m .

Charles Snowden Piggot, Isotopen und das Problem geologischer Zeit. Benutzt man 
das Verhaltnis U : P b  in Mineralien zur Best. geolog. Zeiten, so bietet bereits die An- 
wesenheit von Tb. eine gewisse Sohmerigkeit. Noeb wesentlieher ist aber die Frage 
nach etwaigen Isotopen des Urans. A s to n  (C. 1929. I. 2138) hat festgestellt, daB 
,,radioaktives“ Pb nicht nur die Isotopen 206 (86,8% ) u- 208 (3,9%) enthalt, sondem 
aueh in betrachtlicher Menge (9,3%) 207. Dies kann nur so erkłart werden, daB es 
ein Uranisotop von der M. 239 oder 235 gibt. Man erbalt dann folgende Reihen:
U 236----->- P b200; Th232 ----> P b2oe; U 2n9 oder 235---->■ P b 207. Es ist also not-
wendig, eine fliiehtige (organ.?) Verb. des U herzustellen, die ebenso wie Pb(CH3)4 
zu einer Unters. im Massenspektrographen geeignet ist. Fem er wird festzustellen sein, 
ob die Zerfallsgeschwindigkeit eines event. Isotopen von U 238 die gleiche ist wie die von 
U 238 selbst. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3161—64. Aug. 1930. Washington, D. C. C ar- 
NEGIE Institution of Washington.) K le m m .

S. Meiring Naude, Die Isotopen des Stickstoffs von der Masse 15 und des Sauersloffs 
von den Massen 18 und 17 und ihre Haufigkeit. Erganzung der rorlaufigen Mitt. C. 1930.
I. 1896. Die Existenz der Moll. A715 O16, N u  O18, N u  O17, u. dam it der Isotopen A715, 
0 17 u. 0 1S wird erncut bestatigt. Die groBte Abweichung der beobachteten Wellen- 
langen von den berechneten betragt 0,035 A. — Durch Vergleich der A70 -Drueke, 
bei denen der Pj-Kopf der (1,0)-Bande von N u  Ow von gleicher Intensitat wie der 
entsprechende von A714 O18 ist, wird die relative Haufigkeit von O16 u. O18 zu 1075 ± 1 1 0  
bestimmt (vgl. B a b c o c k ,  C. 1930. I. 329. 1929. II . 382). Da nach B a b c o c k  die 
relative Haufigkeit von O18 u. 0 17 wie 9 :1  ist, ergibt sich fur Ow zu 0 17 8600 ±  1750. — 
Infolge des Ubcrlappens der Feinstruktur von N u  O18 kann die Haufigkeit von N 1S O18 
nicht in gleicher Weise wie bei O18 bestimmt werden. Da aber in der (1,0)-Bande der 
■Pr Kopf von iV13 O16 ebenso intensiy ist ińe der (?1-Kopf von N u  O so ist die relative 
Haufigkeit der A713- u. 0 18-Isotope umgekehrt proportional der relativen Intensitat 
des P j- u. ę r Kopfes von A7M O16; diese relatiye Intensitat wird zu 0,65 ±  0,1 be
stim m t, so daB die relative Haufigkeit von A714 u. A715 gleich 700 ±  140 ist.

Aus der relatiyen Haufigkeit von O18, O17 u. O18 berechnet sich das At.-Gew. yon
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O16 zu 15,9980 ±  0,0002, wenn das At.-Gew. von O (Isotopengemisch) m it 16,0000 
angenommen wird; das At.-Gew. des A7ł4-Isotopes zu 14,0069 ±  0,0012. — Vf. ver- 
gleicht schlieBlich die von ASTON bestimmten At.-Geww. m it den nach ehcm. Methoden 
bestimmten; dabei werden die W erte von A s to n  urn 1,25 auf 10000 erniedrigt, da 
A s t o n  die M. von O10 =  16,0000 setzt. (Pliysical Rev. [2] 36. 333—46. 15/7. 1930. 
Chicago, Univ., Ryerson Physical Labor.) L o r e n z .

Erich Salzwedel, Entwicklung einer allgemein giiltigen Formel fu r  die Temperatur- 
abhdngigkeil des spezifischen Gemichtes einheiłlicher Flussigkeiten aus dem Experiment 
und damil in  Zusammenliang steliende Fragen. Vf. versucht die empir. Funktion, welche 
dic Abhangigkeit der Dichte einer FI. von der Temp. darstellt, in einer Weise formel- 
miiBig zu erfassen, daB die gesetzmaBigen Zusammenhange moglichst deutlich in Er- 
scheinung treten. Dio Kurye Dichte minus krit. Dichte — Temp. minus krit. Temp. 
ist nilherungsweise eine Parabel; die genaue Rechnung zeigt Abweichuugen von der 
Parabelform, die sich ais Abhangigkeit des sclieinbaren Parameters der Parabel von 
der Temp. darstellen lassen. Diese Funktion laBt sich unter passender Wahl der MaB- 
stabe ais Kreisbogen darstellen. Dic Kreisgleicliung wird aufgestellt, ihre genauen 
Werte werden m it der Erfahrung verglichen. Die Methode wird auf W., Tetrachlor- 
kohlensloff, A ., Methanol, (juecksilber angewendet; sie laBt sich auf die D. unter dem 
Dampfdruck u. auf die D. unter konstantem, dem krit. gleichen Druck anwenden. 
Die berechneten D.D. stimmen recht gut m it der Erfahrung iiberein; insbesondere 
wird das Dichtemaximum u. der F . des )V. von iln- erfaBt. Andererseits ergeben sich 
Diskrepanzen in der krit. D. Vf. verm utet, daB die ubliche Berechnung der krit. D. 
nach der Methode von C a i l l e t e t - M a t h i a s  auf unzutreffenden Voraussetzungen 
beruht. Neue Dampfdruckmessungen an Methanol ergeben die krit. Temp. zu 240°, 
den krit. Druck zu 99 at. In  Obereinstimmung m it seinen theoret. Oberlegungen findet 
Vf., daB am krit. P unkt die D.D. der FI.- u. Gasphase noch merklich verschieden sind. 
(Ann. Physik [5] 5. 853—86. 16/7. 1930. Ludwigshafen a. Rh., I. G. Farben- 
industrie.) ElSENSCHITZ.

W. Herz, Innere Beibung, Moholum-en und Temperatur. Vf. untersucht, ob 
zwisehen der inneren Reibung r\ u. dem Mol.-Vol. ein ebenso einfacher Zusammenhang 
besteht wie zwisehen Oberflachenspannung u. Mol.-Yol. Is t L  =  (M/d)'1* (das ent-

i s _
spricht einer Linie), so gilt fur nicht assoziierte Fil.: L- yrj =  const. Die Konstantę 
ha t fiir alle untersuchten Fil. nahezu den gleichen Wert. (Die Zahlen sehwanken 
zwisehen 3,152 u. 3,510.) — AuBerdem envies sich fiir jede FI. der Quotient L-T 'U  
ais angenahert konstant; letzteres war zu erwarten, da nach verschiedenen Autoren 
rj-T3 konstant ist. (Ztschr. Elektrochem. 36. 454—55. Juli 1930. Breslau, Univ.) K l.

P. W. Selwood, Deformation der Elektronenschalen. I .  Absorptionsspektrum, 
Mólekularuólumen und Refraktion von Neodympercliloral. Es wird, ahnlich wie von 
E p h ra im  u. Mitarbeitern (C. 1929. I I . 538), untersucht, wie weit Verb.-Bldg. zu einer 
Deformation der Elektronenhiille u. dam it zu Anderungen charakterist. Eigg. fflhrt. 
Bestimmt iTurden 1 . Dichte, 2. Brechungsindex u. 3. Absorptionsspektrum von 
wss. 2—7-n. Lsgg. von Nd(C104)3. Die Genauigkeit leidet etwas unter der Schwierig- 
keit, den Geh. der Lsgg. analyt. geniigend genau zu bestimmen. Mit wachsender Konz. 
wachst das scheinbare Mol.-Vol. erheblich, die Mol.-Refraktion merklich. Im  Ab
sorptionsspektrum andert sich die In tensitat der Banden. AuBerdem findet sich m it 
wachsender Konz. eine sehr geringe Verschiebung nach Rot. Die Ergebnisse werden 
nach der klass. Theorie der Dielektrica kurz diskutiert. (Joum . Amer. chem. Soc. 52. 
3112—20. Aug. 1930. Urbana [Illinois], Univ. of Illinois.) K le m m .

Ingo W. D. Hackh, Die Ehktronenstruktur organischer Verlindungen. Populare 
Darst. der Elektronenformeln organ. Verbb. Vf. weist insbesondere auf den Unter- 
schied zwisehen den polaren, schwach polaren u. ionogenen Bindungen sowie auf die 
Bedeutung h in , die die Elektronenformeln fiir die E rklarung der Benzolsubstitutions- 
regeln besitzen. (Amer. Journ . Pharmac. 102. 468—75. Aug. 1930.) B e r g m a n n .

Ch. sionim, Beitrag zur Thermodynamik und Kinetik heterogener Gleichgewichte. 
Vergleicht man aus den Zers.-Drucken berechnete u. calorimetr. gefundene Warme- 
tómmgcn, so findet man, wie an  einer Reihe von Beispielen belegt wird, oft sehr erheb- 
liehe Unterschiede, die bis zu 6 kcal ausmachen kónnen. Offenbar ist der therm. 
Dissoziationsvorgang kompliziert u. nicht ohne weiteres dem Schema: Krystallisierte 
Phase — y  krystallisierte Phase +  Gas unterzuordnen. Verfolgt man den Ent- 
wasserungsyorgang ronigenographisch, so erkennt man oft, daB bei der Entwasserung
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zunachst (lie G itterstruktur erhalten bleibt u. erst allmiihlich in die stabile Form der 
neuen Phase ubergeht. Dabei treten oft amorphe Phasen anf. Dies laCt sioh nicht 
nur bei Zeolithen, sondern auoh bei typ. heteropolaren Salzen verfolgen. — Eine Unters. 
der Kinelilc des Zerfalls des CaC03 —• uber dereń Durchfiihrung im einzelnen im Original 
nachzulesen ist — fiihrte zu folgenden Ergebnissen: 1 . Die Einstellung des Gleich- 
gewichtes erfolgt genau wie bei einer FI., die Aufnahme des gasformigen C02 bei der 
Ruckrk. erfolgt durch dieselben CaC03-Teilchen, die soeben C 02 abgegeben haben. 
Diese spielen also fur den Yerdampfungs- u. Kondensationsvorgang dieselbe Rolle, 
wie die Oberflache einer FI. 2. Die Kondensation von C02 am CaO erfolgt zwar auch, 
aber sehr viel (20—100 mai) langsamer. Zur Frage der W irksamkeit von „Grenz- 
flachen“ zwischen CaO u. CaC03 wurde festgestellt, da 13 bei Gemischen von CaO u. 
CaCO ĵ die Aufnahmegeschwindigkeit bei konstanter Temp. aussclilaggebend nur von 
der CaO-, nicht aber von der CaCOa-Menge beeinfluBt wird. — Ais Schlufifolgerung 
ergibt sich die groBe Bedeutung aktiver „Pseudostrukturen“ (Ps.-Str.). Es sind folgendc 
Falle zu unterscheiden: I. Die Ps.-Str. besitzt eine sehr geringe Existenzmoglichkeit. 
Legt man kleine Druoke vor, so wird Gas abgegeben; die abgebautenPs.-Str. werden sich 
zumTeil wieder aufbauen, zum Teil in die stabileForm umwandeln. DerDruck steigt, bis 
beim Gleichgewichtsdruck sich a 11 e in der Zeiteinheit entstandenenPs.-Str. auch wieder 
zum Ausgangsstoff aufbauen. Der Gleichgewichtsdruck ist unabhangig von der Menge 
des Bodenkórpers bzw. von dem Fortschreiten des Abbaues. II. Die Ps.-Str. ist unter 
gewissen Umstanden haltbar. Da sich die Anlagerung an a 11 e n Stellen, wo Ps.-Str. 
vorhanden ist, vollzieht, wird m it fortschreitendem Entzug der gasformigen Phase 
die Anlagerung gegeniiber der Dissoziation begiinstigt, d. h der Druck sinkt m it fort
schreitendem Abbau. I II . Die Ps.-Str. besitzt eine Lebensdauer, groB im Verhaltnis 
zur Rk.-Gesehwindigkeit m it der Gasphase, klein im praktischen Sinne (d. h. z. B. 
durch Rontgenaufnahmen nicht festzustellen): die Druck-Konz.-Kurve ist etwas ge- 
neigt. SchlieBlich wird in IV. der Fali besproclien, daB die neugebildete Phase in ihrer 
stabilen Form eine nicht zu vernachlassigende Reaktionsfahigkeit m it der Gasphase 
besitzt; der Gleichgewichtsdruck wird dann von der absoluten Menge der neugebildeten 
Phase beeinfluBt. Die thermodynam. Bedeutung dieser Falle wird kurz besprochen. — 
Die G r ó B c n v e r h a l t n i s s e  des Energieunterschiedes Ps.-Str.—stabile Phase 
lassen sich schwer direkt, z. B. durch calorimetr. Messungen, gewinncn. Man erhalt 
aber aus der Abschatzung der Energiedifferenz: gedehntes — normales G itter Werte 
der Yermuteten GróBenordnung. — SchlieBlich wird der Begriff des „einseitigen Gleich- 
gewichtes“ (vgl. B a u r  ,C. 1928. II. 3) kurz gestreift. (Ztschr. Elektrochem. 36. 439—53. 
Juli 1930. Prag, Deutsche Techn. Hochsehule.) K le m m .

Donald statler Villars, Gleichgcwichtskcmstanten von Reaktionen, bei denen Hydro- 
xyl eine Rolle spielt. Berichtigung. (Vgl. C. 1930. I. 2349.) Bei der Berechnung der 
Entropie des Sauerstoffs ist ein Rechenfehler unterlaufen. Beim OH ist die Kern- 
entropie des H  unberucksichtigt geblieben. Eine neue Tabelle bringt die verbesserten 
Gleichgewichtskonstanten. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 16. 396 
bis 397. Jun i 1930. Univ. of Minnesota.) K le m m .

Jean Barbaudy, Bas Ozijdation-s-Jieiluktionspotential. Zusammenfassender Be- 
richt iiber den Begriff des Oxydations-Reduktionspotentials u. seine prakt. Anwendung. 
(Techniąue mod. 22. 591—94. 1/9. 1930.) R. K. M u l l e r .

J . A. C hristiansen, Historische Bemzrkung ubcr das Ghich-geiuicht zwischen Metlmnol 
und seinen Zerselzungsproduklen. Zu der Arbeit von L a c y ,  D u n n i n g  u. STORCH 
(C. 1930. I. 3522) bemerkt Vf., daB seine Bestst. des Gleichgewichtes nicht 1922, 
sondern 1917 u. 1918 erfolgt sind. (Journ. Amer. ehem. Soc. 52. 3165. Aug. 1930.
Kopenhagen, Univ.) K l e m m .

N. R ashevsky, tjbcr Kełlenreaklionen au f Grund der physikalischen Struktur. 
Vortrag. Wenn eine Substanz bei einer Rk. in Lsg. entsteht u. selbst in der umgebenden 
FI. 1. ist, so kann sie doch ais besondere Phase in Form kleiner Tropfen, dereń GroBe 
oberhalb eines bestimmten krit. Wertes liegt, bestehen (vgl. C. 1930. I. 1751). Vf. 
betrachtet nun den Fali, daB ein solcher Tropfen aus mehreren Substanzen besteht. 
Durch das Zusammenwirken von Diffusion u. Auflósung wird die Bldg. der Substanzen 
nach einer bestimmten Reihenfolge vor sich gehen. Unterhalb einer bestimmten 
GroBe kann der Tropfen iiberhaupt nicht existieren, dariiber wird er nur von einer 
einzigen Substanz gebildet, m it wachsender GroBe des Tropfens wachst auch die Zahl 
der Substanzen, die den Tropfen bilden. (Physical Rev. [2] 36. 376—77. 15/7. 1930.
E ast Pittsburg, Westinghouse Co.) L o r e n z .
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Hans Joachim Schumacher, Beitrag zum Studium der Kettenreaktionen. A. Be- 
merkungen zu einer Abhandlung von Lenher und Rollefson uber die Kinelik von Plwsgen.
B . Der Mechanismus der Bildung und Zersełzung von Athylenjodid. 1. Das von B o d e n -  
STEIN u. Mitarbeitern gegebene Rk.-Schema fur die Phosgenbldg. war von L e n h e r  
u. R o l l e f s o n  (C. 1930. I. 3406) kritisiert worden. Vf. zeigt, daB die von dieseu 
Autoren ausgeiibte K ritik  unberęchtigt ist. Das von L e n h e r  u . R o l l e f s o n  vor- 
geschlagene Schema ist dagegen sehr unwahrseheinlick. Es wiirde die Annahme not- 
wendig machon, daB Cl2 beirn DreierstoB mehrere hundert Mai wirksamer bei der Fort- 
fiihrung der iiberschiissigen Energie wiire, ais andere zweiatomige Gase. — 2. POLISSAR 
(C. 1930.1. 3522), der kiirzlich dio thenn. Zers. von C2H, J2 untersucht hat, gibt dabei 
einc Interpretation der dabei sowie bei der Phosgenzers. auftretenden Aktivierungs- 
warme Q beriioksichtigt aber nicht, daB bei Ketten-Rkk. Q durck die Wer te der
einzelnen Stufen bedingt wird. 3. Fiir die von POLISSAR untersuchte Zers. von 
Athylenjodid wird folgendes Schema walirscheinlich gemacht:

S y n th e s e  
J, ^  J  +  J

C2H,JC- 4 -  C2H4C+ 4J  \ Glcichgewiclit 
C.2H4J  +  J 2 — >  C,H 4J 2 +  J

Z e r s e tz u n g  
J, ^  J +  J 

C4H4J 2 +  J  - >  C2H4J  +  J 2 

c !h 4J+  ^ - H h C A J  } GloichSew icht
Dieses Schema ist dem fiir die Bldg. u. Zers. von Phosgen vollig analog. Es fiihrt 

zur richtigen Rk.-Gleichung. Die Aktivierungswarmen fur die Einzelrkk. werden be- 
rechnet. — 4. Aus therm. u. kinet. Daten ergibt sich fur die Energiedifferenz zwischen 
dem (5>S’-) u. dem (3P)-Zustand des C-Atoms eine Differenz von 74 kcal. Fiir die 
C—J-Bindung im Athylenjodid erhśilt man ~ 4 8  kcal; etwa ebenso groB ist die Energie-, 
differenz zwischen der C—C- u. der C—C-Bindung. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
3132—39. Aug. 1930. Princeton [New Jersey], Princeton Univ.) K l e m m .

Bernard Lewis, Eine Kettenreaktionstheorie der Ezplosionsgeschwindigkeit in deło- 
nierenden Gasgemisclien. Vf. versucht eine Erklarung der Ausbreitungsgeschwindig- 
keiten von Explosionswellen auf Grund der Kettentheorie. Der Grundgedanke ist 
folgender: Die einzelnen Stufen der Rk.-K ette seien exotherm. Die Rk.-W arme jeder 
Einzelrlc. \rird gleichmaBig auf die Freiheitsgrade der Prodd. Y erteilt. (An Freiheits- 
graden werden benutzt: fiir 1-atomige Moll. 3, 2-atomige S, 3-atomige 11.) Einige Prodd. 
werden in der Fortpflanzungsrichtung m it der Geschwindigkeit hinausgesehossen, die der 
Energie ihrer 3 Translations-Freiheitsgrade entspricht. Das aktive Atom oder Mol., 
der Trager, iibernimmt seine Geschwindigkeit fiir die nachste Stufe, so daB sich bei 
jedem folgenden Schritt in der K ette die Geschwindigkeit etwas yergroBert, bis zu einem 
Masimum. Diese Geschwindigkeit muB dann — wenn die Dauer der Einzelrk. gegeniiber 
der Dauer der Translation zu vernachlassigen ist — gleich dor Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit sein. Notwendig sind zur Durchfiihrung dieser Vorstellung bestimmte An- 
nahmen: a) uber den Rk.-Mechanismus, b) uber die N atur des Tragers. Vf. bringt fiir 
folgende 14 Rkk. Schemata der K ettenrk., die gestatten, die experimentell gefundenen 
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten sehr befriedigend zu berechnen: 1. H 2 +  0 2.

H 2 Cl2, 3. CO -j- 0 2, 4. C2N 2 -{- Oq, 5. CH4 4- 0 2, 6. C2H 4 0 2, i . C2H 2 -f- Oo, 
8. NH3 +  0 2, 9. H 2 +  N 20 , 10. C2H 2 +  N20 , 11. C2H 2 +  NO, 12. C2H6" +  0 ^  
13. CS2 +  0 2, 14. 2 Oo — >■ 3 0 2. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3120—27. Aug. 1930. 
P ittsburgh [Penns.], Bureau of Mines.) K le m m .

F. j. Wilkins und E. K. Rideal, Die Kinełik der Oxydation von Kupfer. Teil I. 
Die anfangliche Oxydation des Kupfers bei niedrigen Drueken. Ergebnisse friiherer 
Unterss. (D u n n ,  C. 1926. II . 369; F e i t k n e c h t ,  C. 1929. I. 2519) zeigen, daB dio 
Geschwindigkeit der Cu-Oxydation wesentlich durch die Diffusionsgeschwindigkeit des 
0 2 durch den Oxydfilm bestimmt ist. Bei niedrigen Tempp. kann es sich nicht um 
eine Gitterdiffusion handeln; denn die geometr. Verhaltnisse des Cu20-Gitters bieten 
dem 0 2-Mol. nicht genugend Raum. Bei hohen Tempp. (1000°) diirfte nach den Verss. 
von F e i t k n e c h t  (1. c.) die Gitterdiffusion vorherrschend geworden sein. Bei niedriger 
Temp. wird die Diffusion an den Korngrenzen erfolgen. In  den ersten Stadien der 
Oxydation kann aber die Geschwindigkeit nicht durch die Diffusionsgeschwindigkeit 
bestimmt sein. Dieses Rk.-Stadium wird von Vff. in einer App. untersucht, die der 
von H i n s h e l w o o d  (C. 1923. I. 495) yerwendeten nachgebildet ist. Die Oxydation 
wnrde bei Drueken um 10 mm ausgefuhrt; da die Druckanderungen wiihrend der 
Rk. gering sind, wird der Druck mit groBter Genauigkeit gemessen. Bei Tempp. zwischen 
140 u. 300° kann die Oxvdation wahrend der ersten Minuten durch die Gleichung
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log p jp  =  k l gut wiedergegeben^ werden, wobei p0 der Anfangsdruck von 0 2, p der 
Druck bei der Zeit t u. k eine Konstanto ist; k ist fur Cu konstanter A ktivitat un- 
abhangig von p„. Die Gleichung gilt nur fiir die Oxydation akt. Cu bei geringen Drucken, 
sie versagt bei der Oxydation aktiven Cu bei hohen Drucken u. bei der Oxydation 
inaktiyen Cu bei niedrigen Drucken. GroBe Porositat des Oxyds konnte der Grund 
fiir die Giiltigkeit dicser einfachen Gleichung sein; dies wiirde auch erklaren, warum 
die Ergebnisse bei inakt. Cu nicht durch diese Gleichung dargestellt werden konnen. 
Doch wiirde unerklart bleiben, warum die Osydation von akt. Cu bei hoher Temp. 
oder bei hohen Drucken nicht dem gleichen Gesetz folgt. Alle Erscheinungen lassen 
sich aber erklaren, wenn man annimmt, daB die ersten Stadien der Rk. in  ihror Ge- 
schwindigkeit durch die Kondensationsgeschwindigkeit des 0 2 an der Grenzflache 
Cu20 /0 2 bestimmt wird; das bedeutet, daB zu Beginn des Vers. das Cu20  frei von 
adsorbiertem 0 2 ist. Die seitliche Diffusion des adsorbierten 0 2 erfolgt langś den Kom- 
grenzen, die im akt. Cu zahlreich sind, so daB die Gesehwindigkeit dieses Vorganges 
erst in spateren Stadien der Oxydation gegeniiber der Kondensationsgeschwindigkeit 
des 0 2 eine Rolle spielt. — Die Aktivicrungswarme ergibt sich zu 9500 cal, sie wird 
gedeutet ais der krit. Energiezuwachs, den die Lockerstellen an den Korngrenzen 
erhalten miissen, bevor ein 0 2-Mol. diffundieren kann. Der Temp.-Koeffizient der 
Oxydation von Cu bei niedrigem Druck wird danach abhangig von der Zunahme der 
Zahl der Lockerstellen bei steigender Temp. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
128. 394—40G. 4/8. 1930.) L o r e n z .

F. J. Wilkins, Die Kinetik der Oxydation von Kupfer. Teil I I . Der Grenzdruck. 
Beweis fu r  die seitliche Diffusion des adsorbierten Gases. (I. vgl. vorst. Ref.) In  gleicher 
Apparatur wie in  I. untersucht Vf. die Abhangigkeit des Gronzdruckes von 0 2, bei 
dem die Gesehwindigkeit der Oxydation von Cu vom 0,-D ruck unabhangig zu sein 
aufhort, also nieht mehr ciner parabol. Gleichung folgt. Der Grenzdruck liegt um so 
hoher, je aktiver das Cu ist. Bei gewohnlicher elektrolyt. Cu-Folie ist der Grenzdruck 
etwa 10 mm, durch Aktivierung laBt er sich bis auf das 13-fache erhohen, durch Sin- 
terung der Oberflaeho wieder orniedrigen. — Im AnschluB an die Ergebnisse von I. 
wird der Grenzdruck ais der Druck gedeutet, bei dem die Korngrenzen der Cu20- 
Oberflache gerade noch m it adsorbiertem 0 2 gesatt. sind. Der EinfluB der Aktiyierung 
laBt sich nur verstehen, wenn man eine seitliche Diffusion des adsorbierten 0 2 annimmt.
— Dio Oxydation von nicht ak tm ertem  Cu folgt iiber langere Zeit der parabol. Gleichung 
(vgl. D u n n , C. 1926. II. 269), das gleiche Gesetz gilt auch fiir aktiviertes Cu bei 183°, 
wenn der Ó2-Druek geniigend groB ist. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 128. 
407—17. 5/8. 1930.) L o r e n z .

Victor K. La Mer und Chester L. Read, Sehr schnell verlaufende Reaktionen. 
Die Gesehwindigkeit und die Wdrmeeffekte bei der Neutralisation von Natriumdiehromat 
mit Natriumhydrozyd. Die Hauptschwierigkeit bei der Messung der Rk.-Geschwindig- 
keit sehr schnell verlaufender Ionenrkk. besteht darin, daB die Mischung meist mehr 
Zeit erfordert ais die Rk. dauert. Vff. umgehen — nach dem Yorbilde von H a r t -  
RIDGE u. ROUGHTON (C. 1923. I II . 852) — diese Schwierigkeit so, daB dio sehr schnell, 
aber m it gleichbleibender Gesehwindigkeit einstromenden Fil. in einer sehr kleinen 
Misehkammer sehr schnell gemischt werden u. dann durch ein Rk.-Rohr die App. ver- 
lassen. In  diesem Rohr wird infolge der konstanten Stromungsgeschwindigkeit an irgend- 
einer Stelle stets ein gleichbleibender Zustand herrschen, den man beobachten kann. 
Vff. messen den Fortschritt der Rk., indem sie in verschiedenen Stellen Thermoelemente 
einbauen u. dereń Temp.-Differenz gegeniiber der Temp. der Mischkammer messen. Die 
erste MeBstello entsprach — je nach der Stromungsgeschwindigkeit — einer Rk.-Dauer 
von 0,002—0,004 Sekunden, die letzte 1—2 Sekunden. — Untersucht wurde zunachst 
die Neutralisation verschiedener Siiuren u. Basen, z. B. NaOH u. HC1, die nach Literatur- 
angaben schneller ais in 0,002 Sekunden reagieren; die Temp.-Steigerung war im Ein- 
klang hierm it langs des ganzen Rohres konstant u. von der riehtigen GroBe. Bei der 
Rk. zwischen Essigsaure u. Ammoniak ist die Rk. nach 0,002 Sekunden erst zu 95%  
beendet, das Gleichgewicht wurde in weniger ais 0,01 Sekunden erreicht. Diese Rk. 
wird noch genauer untersucht werden.

Der H auptteil der Arbeit beschaftigt sich m it der Rk. zwischen Na2Cr20 7 u. NaOH. 
Diese Rk. ist erst nach 1—2 Sekunden beendet^; dio Rk.-Gesehwindigkeit ist unab
hangig von der OH- -, abhangig von der Cr20 7~-Konz. Folgendes Rk.-Schema wird 
dem beobachteten Verlauf gerecht:
a) Cr20 7= +  H 20  ^  2 H C rO r, b) HCr04“  H+ +  Cr04" c) H+ +  OH“  =  H 20.
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b) u. c) verlaufen selir schnell, a) isfc die maBgebc-nde, langsam verlaufcnde Rk. a) ist 
pseudomonomolekular m it einer Halbzeit von 0,0785 Sekunden u. Jc — 529 reziproken 
Minuten. Die Warmetónung von a +  b +  e betragt 15,320 kcal/Moi. Cr20 7=. Die 
naherc Analyse gestatfcet, die Rk.-Warmen q der einzelnen Teilyorgange zu trennen: 
ga betragt —13,640 kcal/Moi. Cr20,~, qb +0,780 kcal/Moi. HCrO.,” , wenn man qc — 
+  13,700 kcal setzt. (Jourh. Amer. chem. Soc. 52. 3098—3111. Aug. 1930. New York 
[N. Y.], Columbia Univ.) K l e m m .

Max Trautz und H. E. Binkele, Die Reibung, Warmeleitung und Diffusion in  
Oamnischungen. V III. Die Reibung des II2, He, Ne, A r und ihrer bindren Gemische. 
(VII.. vgl. C. 1930. I. 1090.) Gemessen werden die Reibungskoeffizienten von II  
He, Ne, A r  bei 20, 100, 200, 250°. Die Temp.-Abhangigkeit wird in Gleieliungen 
formuliert. Bei denselbon Tempp. werden Mischungsreihen von H„-He, II„-Ne, Ih -A r, 
He-Ne, He-Ar, Ne-Ar untersueht. E s  ergibt sieli, daS die Querschnittsverhaltnisse 
Quotienten reiner Stoffkonstanten sind. (Ann. Physik [5] 5. 561—80. 28/6. 1930. 
Heidelberg, Phys.-Chcm. Inst. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

Max Trautz und Oskar Ludwig, Die Reibung, Warmeleitung und Diffusion in 
Gasmischuiujen. IX . Ziir Kenntnis der Konzenlrationsfunklion der Diffusionskonslante 
von Gasen. (VIII. vgl. vorst. Ref.) K rit. Dislcussion der bekannten Messungen der 
Diffusionskonstanten von Gasgemisclien; insbesondere wird versueht, die zu den 
gemessenen Diffusionskonstanten gehórenden Konzz. zu bestimmen. Eigene Messungen 
werden naeh einer Verdampfungsmethode ausgefiilirt, die eine  Verbesserung der 
STEFAN-W iNKLER-W uPPERMANNsehen bedeutet u. eine Mefigenauigkeit von iiber 
3°/0 in den Absolutwerten beansprucht. Verss. werden m it CBH6-I1„ u. CJI^-O^Gg- 
mischen bei Zimmertemp. ausgefuhrt. F iir diese Gemische sin d  die Diffusionskoeffi- 
zienten umgekehrt proportional den Mol.-Geww. von II2 u. 0 2. (Ann. Physik [5] 5. 
887—918. 16/7. 1930. Heidelberg, Pliys.-Cliem. Inst. d. Univ.) E i s e n s c h i t z .

Max Trautz, Die Reibung, Warmeleitung und Diffusion in Gasmischungen. 
X. ̂  Ganzzahlige Konstantenvcrlidltnisse und Quantenzahlenbeziehungen bei der Gasreibung. 
(IX. vgl. yorst. Ref.) Vf. findet einfache empir. Zusammenhange zwischen den Kon- 
stanten, die die innere Reibung einiger Gase in ihrer Temp.-Abhangigkeit beschreiben 
u. ganzen Zahlen, die er ais Quantenzahlen interpretiert. (Ann. Physik [5] 5- 919—28. 
16/7. 1930. Heidelberg, Phys.-Chem. Inst. d. Univ.) " E i s e n s c h i t z .

John Mead Adams, Die polaren Eigenschaften von Eis-Einkrystallen. Nach dem 
C. 1930. I. 2867 geschilderten Verf. werden Einkrystalle von Eis hergestellt. Das 
Waehstum, das mkr. beobaehtet wird, findet unter proportionaler Zunahme aller 
Dimensionen sta tt, ein weiterer Beweis dafiir, dafi es sich wirklich um Einkrj'stalle 
handelt. — An einigen dieser Einkrystalle zeigen sieh Ersclieinungen, die die polare 
S truktur des Krystalles beweisen. Die Krystalle werden warmer ungesatt. Luft aus- 
gesetzt. Dabei erscheint bei einigen eine Vertiefung nur an  einem Ende der C-Achse. 
Zwei andere Zers.-Formen werden noch beobaehtet, eine, eharakt-erisiert durch eine 
Vertiefung an jedem Ende der C-Achse u. eine zweite m it einer K luft in der Mitte 
der C-Aehse. Diese beiden Formen werden durch Zwillingsbldg. eines polaren Krystalls 
an  der Basisflache erklart. — Die C-Achse ist also eine polare Achse; dieser SchluB 
stoht n icht unbedingt im Widerspruch m it den Beobachtungen von B a r x e s  (vgl.
C. 1930. I. 482), wonaeh die (OOOl)-Ebene bzgl. der Anordnung der O-Ionen symm. 
ist; eine asymm. Anordnung der H-Ionen in  einem nicht-polarcn O-Gitter kann die 
P olaritat der Gesamtstruktur bedingen. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 128. 
588—91. 5/8. 1930. Los Angeles, Univ. of California.) L o r e n z .

P. C. Ray, Isomorphismus und chemische Ahnlichkeit. Verss. von Sarkar zeigen, 
daB P 0 3F "  isomorpli S 04"  ersetzen kann. Folgende Verbb. sind dargestellt worden: 
MSO„ (NH4)2P 0 3F, 6 H20  (M =  Ni, Cu, Co, Zn, Mn u. Mg). Ni(Co)POaF, (NH4)2P 0 3F, 
6 Tl „O (isomorph m it den Doppelsulfaten von L o c k e ) ,  N iP 03F, 7 H ,0 , isomorpli 
m it NiŚOj, 7 H „0; C uP03F, 5 H 20 , isomorph m it CuSOa, 5 H 20 ; CoP03F, 6 H„0, 
isomorph m it CoS04, 6 H 20 ; (NH4)2P 0 3F, A12(S04)3-24 H 20 , isomorph m it Alami; 
(NH4)2P 0 3F, A12(P 0 3F)3-24H 20 , isomorph m it Alaun. (Naturę 126. 310—11. 30/8. 
1930. Calcutta, U . C. of Science, Dept. of Chemistry.) L o r e n z .

Donald P. Graham, Promotorwirkung bei Oxydationsreaklionen, bei denen gleich- 
zeitig Wasserstoffperoxyd katalytisch zerselzt wird. I. Die Oxydation von Ilydrazin. 
B o h n s o n  u . R o b e r t s o n  (C. 1924. I. 2559) hatten gezeigt, daB die katalyt. Zers. 
von H 20 2 durch Fe-Salz durch Anwesenheit von geringen Mengen Cu-Salz stark  ge- 
fordert wurde. Es śollte untersueht werden, wie die Wrkg. war, wenn gleichzeitig
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1I20 2 zersetzt u. Hydrazine oxydiert wurdc. Es zeigte sioh, daG die Osydation des 
N2H., prakt. nur gemaB N 2H 4 +  0 2 =  2 H 20  +  N2 erfolgte. Bestimmt wurdc daher
a) die Gesamtmenge Gas (Zers. von H 20 2 +  Oxydation von N 2H4) u. b) die ent- 
wickelte N2-Menge (Oxydation von N2H4). Ais K atalysator diente 1. Cu-, 2. Fe-Salz,
3. Gemische von beiden. 1. erwies sieh fur beide Rkk. ais wirksamer. Bei Gemischcn 
yon 1. u. 2. zeigte sich Promotorwrkg., die sich m it einem einfachen Ausdruck auch 
quantitativ  formulieren lieB. Dabei war die Wrkg. auf die Zers. von H 20 2 vóllig die 
gleicbe wie auf die Oxydation von Hydrazin. Auch beziiglicb. der Wrkg. eines Saure- 
zusatzes verhielten sich die beiden Rkk. vollig gleichartig. — Uber den Rk.-Mechanis- 
mus werden einigc Folgerungen gezogen, die dahin gehen, daC das Hydrazin sowolil 
yon der katalyt. Zwischenyerb. oxydiert wird, wie durch den ak tm erten  Sauerstoff, 
der aus der katalyt. Zwischenyerb. u. dem H 20 2 entsteht. Werden Katalysator- 
gemisehe verwendet, so entsteht Kupfer- u. Eisensaure u. in diesem Falle erfolgt die 
Rk. in der Hauptsache durch den freiwerdenden aktiyierten Sauerstoff. (Joum . Amer. 
chem. Soe. 52. 3035—45. Aug. 1930. Madison [Wisconsin], Uniy.) Klemm.

I. L. Kondakov, tlber Autokatalyse. Fortschrittsbericht 1901—1930. (Chemickó 
Listy 24. 271—77. 293—97. 317—20. 15/8. 1930.) Ma u t n e r .

G. Dupont und J. Levy, tlber die Autokatalyse bei der Ozydation. I. Autozydation 
der Abietinsdure. (Buli. Inst. Pin 1930. 179— 84. 15/8. —  C. 1 9 3 0 .1. 2087.) J u n g .

Dennis Brook Briggs, A first year practical chemistrv. New York: Dutton 1930. (S2 S.) 
12°. 50 c.

Neues Handworterbuch der Chemie. Bearb. u. red. von Hermann v. Fehling, Carl v. Heli 
u. Carl Haeussermann. Nach d. Tode der Hrsg. fortges. von K. H. Bauer. Lfg. 143 
bis 146. Bd. 10 <SehluBbd.> Lfg. 10/12 enth. d. Bogen 46—57. <SchluB d. 10. Bdes. 
u. d. Gesamtwerkes.) (S. 721—900). Braunschweig: F. Yieweg & Sohn 1930. 8° 
nn. M. 7.20.

A j. A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .
Allen Lucy, Eine Methode zur Berechnung der Planckschen Konstanten ohne Ein- 

fulirung der Ladung des EleJctrons. Yf. stellt fest, daB das magnet. Moment eines Elektrons 
in Erg/Gauss zalilenmaBig seiner Ladung gleich ist: 3 l/« h e/4 rr in c =  e/c =  1,59-10-2°; 
daraus folgt 3 '/= hjA n  =  m  oder h =  4 n  m/3'lt. 51it dem spektroskop. W ert der 
Ruhmasse m  des Elektrons =  0,9035-10-27 ergibt sich fiir h =  6,555-10 “ 27 Erg/Sek. — 
Trotzdem die obigc Gloichung yerschicdene Schwierigkeiten (Dimensionen!) bietet, 
glaubt Vf. dam it die Móglichkeit zu haben, h unabhangig yon der Gfenauigkeit yon e 
(Ladung des Elektrons) zu berechnen. (Physical Rey. [2] 36. 367—68. 15/7. 1930.
Stanford Uniy.) L o r e n z .

H. Mark und Karl Wolf, tlber das Einfangen von Eleklronen durch Protonen. 
Yff. berichten iiber Verss. zur Best. des W irkungsąuerschnittes yon Protonen gegenuber 
Elektronen. Es laBt sich eine obere Grenze yon 10~9 qcm fur den W irkungsąuerschnitt 
berechnen. (Naturwiss. 18. 753. 22/8. 1930. Ludwigshafen, Hauptlab. der I. G. 
Farbenindustric.) L o r e n z .

E. J. Williams, Durchgang langsamer (}-Teilchen durch Materie. — Entstehung von 
Knicken. (Vgl. C. 1930. I. 484. 3272.) Yf. bcobaehtct in  der Nebelkammer die Haufig- 
keit yon Knicken beim Durchgang yon /S-Teilchen (Y, Lichtgeschwindigkeit) dureh 0 2 
u. N2. Die klass. Theorie gibt nur die GroBenordnung der Zahl der Knicke, wiihrend 
die Quantentheorie zalilenmaBige Ubereinstimmung liefert. — Das /8-Teilchen gibt 
beim ZusammenstoB etwa 15% seiner Energie dem Zweigelektron ab. (Procecd. Roy. 
Soc., London Serio A 128. 459—68. 5/8. 1930. Manchester, Uniy.) L o r e n z .

J. A. Chalmers, Die Absorption von fi-Strahlen. Die experimentellen Ergebnisse 
iiber die Absorption von /J-Strahlen durch diinne Folien werden zur Berechnung einer 
yollkommęnen Absorptionskurve herangezogen. Der Borechnung werden die Haupt- 
prozesse des Geschwindigkeitsyerlustes der /9-Strahlen durch ZusammenstoB m it Atomen 
u. durch Streuung an Atomkernen zugrunde gelegt. Die berechnete Absorptionskurye 
steht in befriedigender Ubereinstimmung m it der yon S c h o n l a n d  (C. 1925. II. 886) 
experimentell gefundenen. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 26. 252—57. April 1930. 
Durham, Uniy.) G. S c h m id t .

C. E. Normand, Ber Absorptionskoeffizienl fiir langsame Elektronen in Gasen. 
Mit einer yerbesserten magnet. Kreisapparatur werden die Wirkungsąuerschnitts- 
kuryen yon Ih_, He, Ar, Ne, N 2 u. CO zwischen 0,5 u. 400 V festgelegt. Alle unter-
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suchten Gase zeigen eineFeinstruktur des Kurvenverlaufs, indem sich mehr oder m inder 
deutlich ausgepragt kleine Sehwankungen u. Zacken iii den Kurven zeigen. Die Ergeb
nisse werden m it denen von B r o d ę ,  R u s c h ,  B r u c h e  u . R a m s a u e r - K o l l a t h  ver- 
glichen, m it denen sie zum groBen Teil in Ubereinstimraung stehen. Gewisse Unter- 
schiede zeigen sich, abgesehen von der bisher noch nicht' beobachteten Feinstruktur, 
bei kleinsten Geschwindigkeiten. (Physical R ev . [2] 35 . 1217—25. 15/5. 1930. Univ. 
of Califomia, Dep. of Physics.) B r u c h e .

Helmut Lohiier, Uber den ąuantenhaften Geschwindigkeitsverlust langsamer Elek- 
tronen in  verdiinnten Gasen. Sendet man einen Strahl gleich schneller Elektronen 
durch ein nicht zu dichtes Gas, so werden bei den ZusammenstóBen ąuantenhafte 
Geschwindigkeitsverluste auftreten. Nimmt man die ,,Gegenspannungskurye“ auf, 
so zeigen sich diese ąuantenhaften Energieverluste ais Stufen in den Kuryen, wobei 
dio Stufenhólie m it den Ausbeuten der Energieverluste in Zusammenhang steht. — 
Der Vf. verfeinert die auf L e n a r d  und A k e s s o n  ( L u n d s  Arsskrift N. F . 1 2  [1916]. 
Nr. 11) zuriickgehende MeBmethode. E r untersucht den Geschwindigkeitsbereich 
zwischen 1 u. 50 V u. findet in I I2, N 2 u. C02 krit. Potentiale, die m it den friiher yon 
AKESSON gefundenen gut ubereinstimmen. Die bei A r  gefundenen Potentiale ent- 
sprechen sonstigen elektr. u. opt. Messungen. — U nter stark vereinfachenden Annahmen 
laBt sich eine Ausbeutefunktion zeichnen, die im Zusammenhang m it der Wirkungs- 
querschnittskurve diskutiert wird. Speziell bei C 02 wird genauer ausgefulirt, daB die 
beiden Maxima der Wirkungsquerschnittskurve sehr wahrscheinlich durch verschiedene 
physikal. Vorgange bedingt sind. (Ann. Physik [5] 6 . 50—86. 6 /8 .1930 . Danzig, Physikal. 
Inst. der Techn. Hochschule.) B r u c h e .

Morris Muskat, Die Streuung ton a-Strahlen und Elektronen liolier Gesehwindigkeit 
in  radialen Feldern. Vf. bestimmt mittels Anwendung des FoURlERschen Reziprozitats- 
theorems das Potentialfeld u. dio Elektronenvorteilung innorhalb des Atoms aus der 
beobachteten Streuung. (Physical Rev. [2] 35 . 1583—84. 15/6. 1930. Pittsburgh, Pa., 
Gulf Research Lab.) G. S c h m id t .

W. H. Keesom und H. H. Mooy, Aiomdurehmesser der Edelgase. Die in der 
fruheren Yeróffentlichung (C. 1 9 3 0 .1. 867) angegebenen Verhiiltnisse yon Atomabstand 
im  K rystall zu Atomdurchmesser aus Viscositatsmessungen bei Edelgasen sind infolge 
Benutzung alter Werte um etwa 3%  zu niedrig. Die neuen Wertc fiir dieses Yerhaltnis 
sind: bei No 1,39; bei Ar 1,34; bei K r u. bei X  1,28. — DaB der W ert bei K r niedriger 
ais zu erwarten liegt, ist wahrscheinlich dadurch zu erklaren, daB die Strukturbest. 
des K r bei relatiy viel niedrigerer Temp. — im Verhaltnis zur charakterist. Temp. — 
yorgenommen wurde ais dio der anderen Edelgase. Aus don Bestst. des Atomabstandes 
von K r bei der Temp. des fl. N2 laBt sich das Verlialtnis zu 1,32 berechnen. (Naturę 
1 2 6 . 243. 16/8. 1930. Leyden.) L o r e n z .

H. Franz, Zertrummerungsversuche an Bor mit a-Strahlen von BaC'. Mit dem Multi- 
plikationszahler yon G e i g e r  u. K l e m p e r e r  (C. 1 9 2 8 . II . 1971) in  Verb. m it einem 
Róhrenverstarker u. einem Schleifenoscillographen werden Zertrummerungsyerss. an  Bor 
m it den a-Strahlen von RaC' sowie von Po nach der Ruckwartsmethodo ausgefiihrt. Die 
Ausschlagdauerder Anordnung durfto nicht mehr ais 10-3 Sek. betragen,dam it dieEinzel- 
ausschlage der H- u. a-Strahlen nicht in  den yon der fi- u. y-Strahlung des RaC' heryor- 
gerufenen Ausschlagen yerschwinden. Die Anordnung wurde zunachst daraufhin ge- 
priift, ob die GroBe der Ausschlage der Ionisierung durch die Strahlenteilchen pro- 
portional ist. Die Ausschlagdauor wurde durch Fullung des Zahlers m it H 2 verkurzt. 
Die Ergebnisse des Vfs. werden in  einer Absorptionskurye der H-Strahlen zusammen- 
gefaBt, die von a-Teilchen der Reichweite von 6,4 cm aus einer dicken Borschicht unter 
einem mittleren Winkel von 143° gegen dio a-Strahlrichtung ausgelost werden. AuBer- 
dem wird die H-Absorptionskurve angefiihrt, die in  der gleichen A pparatur m it einem 
Po-Praparat von ca. 8 mg Ra-Aquiyalent bei yoller Ausnutzung der Reichweito von
3,93 cm aufgenommen worden ist. Die beiden Absorptionskurven zeigen deutlich zwei 
Gruppen yon H-Strahlen an. Ais Maximalreichweiten ergeben sich fiir einen Emissions- 
winkel yon 153° bei den a-Strahlon von 6,4 cm Reichweite 24 u. etwa 43 em, bei den 
a-Strahlen yon 3,9 cm Reichweite 15 u. 33 cm. Die Ausbeute bei der langen Gruppe 
betragt im ersten Falle 0,6, im zweiten Falle 0,2 H-Teilchen auf 108 a-Teilchen. Da die 
Reichweiten der Atomtriimmer m it zunehmendem Emissionswinkel abnehmen, sollten 
die beiden Gruppen nicht m it den fruheren (C. 1 9 2 8 . I. 2232) beim Bor m it Po- 
a-Strahlen gefundenen beiden Gruppen ident. sein. Die Gruppe m it der Ruckwarts- 
reichweite yon 15 cm durfte m it der Gruppe yon 32 cm Yorwartsreichweite uberein-
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stimmen, wahrend die Gruppe von 33 cm Ruckwiirtsreichweite wegen der geringeren 
MeBgenauigkeit bei den friiheren Verss. nicht beobachtet worden ist. (Ztschr. Physik 63. 
370—80. 21/7. 1930. Charlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) G. S c h m id t .

W. Bothe, Zertriimmerungsversuche an Bor mit Po-v.-Strahlen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Zertrummerungsverss. des Bors wurden mittels des Multiplikationszahlers von 
GEIGER u . K l e m p e r e r  eingehendor untersucht. Fur die Verss. wurde die Vorwarts- 
anordnung benutzt. Ais Strahlenąuellc dicnto ein m it Po einseitig beschlagenes Ag- 
Blech von 1 x 1  cm. Dic anfiingliche A k tm ta t des Praparats betrug ca. 10 mg Ra- 
Aquivalent. Es wurden die Absorptionskuryen der H-Teilchen in  verschiedenen 
Emissionsrichtungen aufgenommen. Bei den Zertriimmerungsverss. des Bors konnten 3 , 
ihrer Reichweito nach deutlich getrennte Gruppen von H- Strahlen nachgewiesen werden. 
Die beiden langsten Gruppen sind in betrachtlichem Mafie homogen, ihre maximalen 
Reiehweiten hangen von dem Emissionswinkel in der Weise ab, dafi sio m it wachsendem 
Winkel gegen die a-Strahlriehtung abnehmcn, wahrend die In tensita t sich n icht stark 
m it der Emissionsrichtung andert. Die Ausbeuten in  diesen beiden Gruppen betragon 
nach vorwarts 6,5 bzw. 0,17-106; die maximalen Reiehweiten sind 33 bzw. 74 cm Luft 
m it den ungebremsten a-Strahlen von Po. Mit abnohmender a-Strahlenreichweite 
nimm t die zweite Gruppe, ebenso wie die dritte rascher an In tensita t ais an Reiehweite 
ab. Der Zertriimmerungsvorgang beim Bor sowio beim Stickstoff wird diskutiert. 
(Ztschr. Physik 63. 381—95. 21/7. 1930. Charlottenburg, Physikal.-Techn. Reichs
anstalt.) G. S c h m id t .

Richard M. Badger, Mógliclikeit der Trmnung zweier Formen des Ammoniak- 
molekiils. Nach einer Angabe von B a ł y  u . D u n c a n  (C. 1922. II. 655) wird NH3, 
das rasch aus einer Bombo abgolassen worden ist, weniger rasch am h. P t-D raht zer- 
setzt ais anderes NH3. Moglicherweise beruht diese verschiedene Rk.-Fahigkeit auf 
der Trennung zweier Mol.-Formen (vgl. T r o n  STA d t ,  C. 1930. I. 5). Vf. vergleieht 
die In tensita t der N H3-Banden 8800, 7920 u. 6474 A in Absorption bei rasch oder 
langsam aus einer Bombę abgeblasenem N II3. In  jedem Falle wurde das gleiche Ab- 
sorptionsspektrum erhalten, weder unterschieden sich die In tensitaten  der Banden 
im ganzen, noch die relativen Intensitaten der einzelnen Linien der Banden. Danach 
ersclieint es kaum moglieh, die Ergebnisse von B a ł y  u . DtTNCAN durch die Trennung 
zweier Mol.-Formen zu erklaren. (Naturo 126. 310. 30/8. 1930. Pasadena, Ca. Cali- 
fornia Inst. fo Technology.) L o r e n z .

G. Natta, Die Krysiallstruktur des Schwefelicasserstoffs mul des Seknwasserstoffs. I. 
Es wird eine neue Anordnung zur Aufnahme von Róntgenspektren, insbesondere bei 
tiefen Tempp., beschrieben; die zu untersuchende Substanz wird in dunner Schicht 
an der Aufienseite einer Glascapillare niedergeschlagen, die mittels fl. Luft bis auf — 170° 
gekiihlt werden kami. Die Unters. von H 2S-Krystallen bei dieser Temp. ergibt bei kub. 
Struktur fiir die K ante der Elementarzelle a — 5,778 A, dereń Vol. 192,9-10-24 ccm,
D. (berechnet fiir 4 Moll.) 1,166. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 11. 679—84. 
6/4. 1930.) R. K. M u l l e r .

Maurice Ewing, Rontgenuntersuchung der Struktur von Elektreten. Vortrag. 
Elektrete werden dargestellt durch Schmelzen von Kolophonium, Bienen- u. Carnauba- 
wachs u. E rstarren  der Blischung im elektr. Feld (A d a m s, C. 1927. II. 2591). Das 
Róntgenogramm zeigt drei scharfe Beugungsringe, Abstanden von 4,69; 4,15 u. 4,70 A 
entsprechend. — Wenn das zu untersuchende Stiick so orientiert war, dafi der Winkel 
zwischen dem Róntgenstrahl u. der Richtung, in der das Feld bei der Horst, angelegt 
war, Nuli ist, dann ist jeder Bcugungsring im ganzen Umfang von gleieher In tensitat; 
war der Winkel aber 90°, dann zeigt sich ein ausgesprochenes Intensitatsmaximum 
bei jedem Beugungsring. (Physical Rev. [2] 36. 378. 15/7. 1930. Univ. of Pittsburgb, 
Erie, Pa.) “ L o r e n z .

William Good, Streuun-g von Róntgcnstrahlen an Wasser und an wasserigen Salz- 
lósurgen. Nach Besprechung der bestehenden Theorien sowie der bisherigen Unterss. 
betreffend die Streuung von Róntgenstrahlen an W. u. wss. Salzlsgg. wird die vom 
Vf. yerwendete A pparatur beschrieben. Die Grundlagen zur Auswertung der Mefi- 
ergebnisse werden eingehend besprochen, die Ergebnisse mitgeteilt u. teilweise graph. 
veranschaulicht. Es kann gezeigt werden, dafi die Beriicksichtigung eines Korrektur- 
faktors, der die Absorption des gestreuten Biindels in der Fl.-Schicht sowie in Luft in 
Reehnung setzt, die wirkliche Streukurve der Fl. eine bedeutende Veranderung er- 
leidet u. dafi z. B. Vf. fiir W. eine Streufunktion erhalt, die von der anderer Forscher 
wesentlich yerschieden ist. Die Ergebnisse werden vom Standpunkt der DEBY Eschen
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Theorie der Streuung von Rontgenstrahlen an Fil. zu deuten Yersucht, wobei sich 
ergibt daB das zweitc vom Experiment gcfundene Maximum nicht zu erkliiren ist. 
Die Deutung dieses Maximums gelingt unter der Annahme sogenannter Fl.-Krystalle, 
d. li. klciner krystallmolekularer Gruppen. In  konz. Salzlsgg. (LiCl, CaCl2, (NH,1)2S04, 
KC1, KBr, ICJ u. BaCl,) sind die zwei W.-Maxima schlechter oder gar nicht sichtbar, 
woraus zu sclilieCen ist, daB die Bldg. solcher ,,Eiskrystallchen“ durch die starkę 
H ydratation der Ionen beeintriichtigt wird. (Helv. phys. Acta 3. 205—48. 30/6. 
1930.) ' “ D a d ie u .

Oscar Knefler Rice, Ein Beilrag zur Quantenmeclianik der Iładioalctivitat und der 
Dissozialion durch Rolation zweiatomigtr Molekule. Es werden Betrachtungen iiber den 
ąuantenmechan. ProzcB eines Teilckenfl angestellt, das sich in  dem Minimumgebiet 
der Potentialkurve fiir ein Molekuł befindet. Es wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, 
daB es durch einon cjuantenmechan. ProzeB in  dem Gebiet auf der anderen Seite des 
Maximums erscheint. AuBerdem werden Aussagen iiber die Yerbreiterung der diskreten 
Zustiinde in der Nahe des Minimums der PotentialkurYe durch das Kontinuum  auf der 
anderen Seito des Maximums gemacht. Zur Losung dieser Probleme werden die statio- 
nliren Eigenfunktionen herangezogen. (Physical Rev. [2] 35 . 1538—58. 15/6. 1930. 
Leipzig, Inst. f. theoret. Physik.) G. S c h m id t .

N. Feather, Die Absorplionsmethode zur Untersuchung von p-Sirahlen holier Energie: 
Die maximale Energie der primaren ^-Strahlen von Mesothorium 2. Durch Absorptions- 
messungen in  Papier u. Al nach der Methode von C h a l m e r s  (C. 19 2 9 . II . 2148) werdcu 
fiir die primiiren /?-Strahlen von RaC, R aE  u. MsTh 2 die maximalen Grenzdicken 
(„mass ranges“ ) bestimmt. Die maximale Energie der /S-Strahlen von RaC u. RaE wird 
ais bekannt vorausgesetzt. Fiir diese Substanzen fuhrten die Absorptionsmessungen zu 
der Bezieliung R  — 0,511, E  — 0,091, wo R  die Reichweite der /?- Strahlen in  g/qcm 
u. E  dereń maximale Energie in  Millionen Volt bedeutet. Die m it einem Elektroskop 
ausgcfiihrten Absorptionsmessungen ergaben fiir die Grenzdicko der /?-Strahlen von 
MsTh 2: 0,955 g/qcm. Die maximale Energie betriigt unter Verwendung der obigen 
Beziehung 2,05 ±  0,03-106 Yolt. (Physical Rev. [2] 3 5 . 1559—67.15/6.1930. Baltimore, 
J o h n s  H o p k i n s  Univ.) ‘ G. S c h m id t .

W. Bothe und H. Becker, Eine Kern-y-Strahlung bei leichten Elementen. Friihere 
Verss. (C. 1 9 2 9 . I. 1080. 2616) haben gezeigt, daB a-Strahlen beim Auftreffen auf ge- 
wisse Leichtolemento eine schwache, aber sehr durchdringende y-Strahlung erzeugen. 
Zum Nachweis dieser Strahlung diente ein Spitzenzahler m it sehr groBem Empfindlicli- 
keitsbereich. In  kleinem Abstand von seiner Stirnflache befand sich ein auf Ag ein- 
seitig niedergeschlagenes Po-Praparat, so daB es nach der dem Zahler abgewandten 
Seite strahlte. Das P raparat wurde m it einer diinnen Schicht der jeweils zu unter- 
suchenden Substanz bedeckt. Die charakterist. Rontgenstrahlen der Substanz wurden 
durch die W andung des Apparates absorbiert. In  erster Linie wrurden solche Elemente 
untersucht, von denen bekannt ist, ob sie durch die Po-Strahlen zertriiinmert werden 
(B, N, Mg, Al) oder nicht (Li, C, O, Ag). Aus den Messungen folgt, dafi Li, Be u. B eine 
YerhaltnismiiBig intensive, Mg u. Al eine fast an  der Grenze der MeBbarkeit liegende 
Strahlung besitzen, wiihrend bei C, N, Ag u. O keine Strahlung nachgewiesen werden 
konnte. Wurde zwischen P raparat u. Zahler eine Pb-Schicht von 1 cm Dicke gebraclit, 
so ergab eine erste rohe Messung eine Intensitatsabnahm e der B- u. Be-Strahlung von 
44 bzwr. 20%, wahrend die gleich sta rk  gefilterte 7 -Strahlung von R a (B +  C) um 52% 
geschwiicht wurde. Die neuen Strahlungen sind also so hart, dafi die Annahme be- 
rechtigt ist, daB sie aus dem K ern der getroffenen Atome kommen. (Naturwiss. 1 8 . 
705. 1/8. 1930. Charlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) G. S c h m id t .

F. BShounek, Gammastrahlen von Kalium. Messungen der Ionisation von KC1 
bestatigen die Ergebnisse von K o l h ó RSTER (C. 19 2 8 . I. 1746). KC1 cm ittiert eine 
durchdringende Strahlung, dereń In tensita t der Menge KC1 proportional ist, u. die 
zum mindesten aus zwei Gruppen von 7 -Strahlen besteht. Der Absorptionskoeffizient 
der S trahlen der einen Gruppo is t annahernd gleich dem der y-Strahlen von Ra, wahrend 
die Stralilon der zweiten Gruppe etwa doppelt so durchdringend sind. Doch ist die 
In ten sita t der y-Strahlen von K  goringer ais der Zerfallszeit von 1012 Jah ren  ent- 
spricht, wenn m an annim m t, daB jeder /9-Strahl von einem y-Strahl gefolgt wird. 
(Naturę 1 2 6 . 243. 16/8. 1930. Prag, Radiolog. Inst.) L o r e n z .

L. H. Gray, Die Streuung harter Gammastrahkn. Teil I . Es ergibt sich, daB das 
Streuvermógen fiir RaC 7 -Strahlen bei Al u. S innerhalb des esperimentellen Fehlers 
gleich ist (wahrscheinlich auch bei Pb u. Al). — T a r r a n t  (C. 1 9 3 0 . II. 1946) hatte
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m it sehr harten  y-Strahlen abweichende Ergebnisse erhalten u. daher einen neuen 
Mechanismus der Absorption yorgeschlagen. Es scheint also, ais ob der neuo Mecha- 
nismus nur fiir sehr liarte y-Strahlen gilt. (Proceed. Roy. Soc., London Serio A 128 . 
361—75. 5/8. 1930. Cambridge, T rin ity  Coli.) L o r e n z .

R. A. Millikan und I. S. Bowen, Die Bedeutung von einigen neuen Untersuchungen 
iiber Icosmische Strahlung. Vff. ziehen einige Schlusse aus neueren, in der Hauptsaehe 
von der Pasadenagruppe ausgefiihrten Unterss., die zum groBten Teil nooh nicht ver- 
óffentlicht sind. MlLLIKAN u. Mitarbeiter liaben friilier aus der Tatsaohe, daB die 
Hohlenstralilung u n a b h a n g i g  von der Himmelsrichtung ist u. daB sie B a n d e n -  
s t r u k t u r  besitzt, gesehlossen, daB sie yon A t o m a u f b a u p r o z e s s e n  her- 
riihrt, indem die kosmiseh hiiufigsten Elemente He, O u. Si aus Wasserstoff gebildet 
werden. Nur sollte sich eigentlich noek eine schwacke, aber sekr durchdringende 
Straklung finden, die der Bldg. yon schwereren Elementen entspriekt. Diese Straklung 
ist — in Ubereinstimmung m it friikeren Verss. yon REGENER — von MlLLIKAN u. 
C a m e r o n  in 300 FuB Tiefe im Gemsee gefunden worden. — Zur Umreelmung yon 
Translationsenergie im Durchdringungsvermógen stand damals nur die DiRACsehe 
Eormel zur Verfiigung, naek der die Ionisationskurve in groBen Hohen weniger steil 
yerlaufen sollte ais tatsachlich gefunden war. Naek der neueren Eormel yon K l e i n -  
NlSHINA sollte aber der Verlauf der Kurve wesentlick steiler sein, noek steiler ais friiker 
gefunden war. Tatsaekliek fanden M i l l i k a n  u . C a m e r o n  diesen steileren Verlauf 
je tz t bei ihren neuesten Messungen auf Berggipfeln. — Ferner liaben MlLLIKAN u. 
B o w e n  durch Verss. im Arrowkeadsee den Absorptionskoeffizient yon TkC" direkt 
m it dem der kosmischen Strahlung yerglichen. Die durchdringende K raft der weichsten 
Hohenstraklen ist etwa 5 mai so grofi, wie die der kartesten y-Strahlen. Dies bedeutet 
nach K l e i n - N i s h i n a ,  daB die Energie der ersteren 10 mai so groB ist und entspricht 
der Annahme, daB die weichsten Strahlen yon der Bldg. yon Ho herriihren. Wiire die 
Hókenstrahlung das Ergebnis der gegenseitigen Vernichtung von positiyen u. negativen 
Elektronen, so muBte die Energie 350, nicht 10  mai so groB sein wie die vony-Straklen. 
Allerdings ist die K LElN -N iSH iN A -Form el eine Naherungsformel, dereń Giiltigkeit, 
wie Verss. von C h a o  m it ThC"-Strahlen zeigen (ygl. die folgende Abhandlung), nicht 
streng ist. Gleiclisinnige, aber noch groBere Abweichungen fanden MlLLIKAN u. 
C a m e r o n  boi kosm. Strahlung. Alit den Verss. von C h a o  wird aber der Beweis von 
B o t h e  u . K o lhÓ R S T E R  fiir die Annahme, daB Korpuskularstralilung yorliegt, hin- 
fiillig. Ais einfachste Annahme ersclieint, daB es sich bei den kosm. Strahlen um 
Photonen handelt; diese konnen naturlich durch COMPTON-Stofio ^-Strahlen erregen. 
Diese miissen etwa die halbe Energie haben wie das Photon. Diese sekundaren )3-Strahlen 
diirften B o t h e  u. KolhÓ R STER  sowie CURTIS beobachtet haben. Es ist sehr wichtig, 
daB diese Verss. tatsachlich die Existenz yon /J-Strahlen so ungeheuerer Durchdringungs- 
kraft bewiesen haben. Sollten diese ^-Strahlen von der yolligen Zertriimmerung von 
Atomen in einem Akt herriihren, dann miiBten sie Energien von 1—15 Billionen 
Volt-Elektronen aufweisen, nicht von 15—500 Millionen, wie die Aufbauhypothese 
yerlangt. Sollten einmal ^-Strahlen dieser Energie nacligewiesen werden, so muB die 
Aufbauhypothese aufgegeben werden. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 
16 . 421—25. Juni 1930. California, Inst. of Techn.) K le m m .

C. Y. Chao, Der Absorptionskoeffizient von liarten -y-Strahlen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Mit einem sehr engen (2,5°) Strahlenbiindel von y-Strahlen aus ThC" yon ~ 4 ,7  A 
wird der Absorptionskoeffizient /t von H 20 , Al, Cu, Zn, Sn u. Pb bestimmt. Der 
Quotient fi/n, wobei n  die Anzahl der Elektronen bedeutet, ist nicht konstant, wie die 
Theorie yerlangt, sondern steigt m it n. Die Griinde, die dieses Verh. bedingen konnen, 
werden kurz diskutiert. Einzelheiten im Original. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 1 6 . 431—33. Jun i 1930. California, Inst. of Techn.) K l e m m .

H. P. Robertson und P. M. Morse, Einflup von Zusammensloflen auf die Potential- 
verteilung in  positiven Ionenstralilen („sheaths“ ). Vortrag. Berechnung der Potential- 
yerteilung untor den Annahmen, daB ein łon  bei jedem ZusammenstoB einen Bruehteil 
seiner kinet. Energie abgibt, daB die Ionen den Kraftlinien folgen u. daB die Ladungs- 
dichte durch i/v  (v =  Quadratwrur;’.el der mittleren Ionengescliwindigkcjt) gegeben 
ist. Vollstandige Lsg. des Problems ist bei zylindr. oder kreisformigen K athoden nur 
niiherungsweise moglich. (Physieal Rey. [2] 36. 375. 15/7. 1930. Princeton Uniy.) L o r .

Donald P. Le Galley, W. R. Harn und Marsh W. White, Einige Strommessungen 
durch die Wandę von Róntgenrdhren. Vortrag. Die Glaswande einer Rontgenrohre 
werden m it Metallfolie belegt, an die eiuc ,von der Anodenspannung yerschiedene
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Spannung gelegt wird. Es zeigt sieli, daB durch das Glas der Róhre iiberrasehend 
hohe Strome (einige mA) flieBen. W erden diese Strome gegen das verzógernde Potential 
aufgetragen, dann troten auf den reproduzierbaren Kurven bei bestimm ten Potential- 
werten Knickpunkto auf. Die mittleren Werte dieser Knickpunkte entsprechen den 
Energieschalen des ais Anodę in  der Róhre ver\vendetcn Materials. (Physical Rev. [2] 
36. 379. 15/7. 1930. Pennsylvania S tate Coli.) L o r e n z .

Elmer Dershem und Marcel Schein, Apparatur zur Messung des Absorptions- 
lcoeffizienten weicher Rontgenstrahlen in  Gasen. Absorption der Kolilenstoff-K a-Linie 
in  Luft. Vortrag. Eino Róntgenróhre is t durcli oin Celluloidfenster von einem Gitter- 
spektrograpłien, in  den Gase untor yerschiedenen Drucken eingelassen werden konnen, 
getrennt. Photograph. wird das Intensitatsverhaltnis einer bestimmten Linie bei 
Fiillung des Spektrographen m it L uft u. im Vakuum bestimmt. Der Massenabsorptions- 
koeffizient (/x/o) von Luft fur die K  cc-Linie des C (44,6 A) wird zu 5350 ±  53 bestimmt. 
Extrapolation einer der bekannten Absorptionsformeln, die fiir gewóhnliclio Róntgen- 
strahlen gelten, ergibt W erte fiir den Absorptionskoeffizienten von 0 2 u. N2, die hoher 
sind ais die experimentell bestimmten, aber doeh von gleicher GróBenordnung. (Physical 
Rov. [2] 36 . 378. 15/7. 1930. Univ. of Chicago.) L o r e n z .

Eduard Vette, Die Sekunddrstrahlung fester Elemente in  Abhdngigkeit vom Materiał 
des Strahlers und der Hartę der erregenden Rontgenstrahlen. Es wird die sekundare 
Elektronenemission u. die Emission charakterist. Sekundiirstrahlung von A l, S , Cr, 
Fe, N i, Cu, Zn, Se, Mo, Rh, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Cc, Ta, W, Ir, Pt, Au, Pb, 
B i nach der Ionisationsmethodo untersueht. Zur Anregung dient die Strahlung einer 
IK-Rohre unter 20—180 kV, die m it Cu u. A l gefiltert wird. Durch Bedecken der 
Sekundiirstrahler m it einer Anzahl Cellophansckichten von je 0,025 mm Starkę wird 
sekundare Elektronenemission von der charakterist. Strahlung unterschieden. Die 
Sekundarelektronenemission h a t infolge Photo- u. COMPTON-Effekt ein Intensitats- 
maximum bei mittleren Wellenlangen. Bei der Prim arstrahlung zeigt die Elektronen
emission einen Anstieg m it der Atomnummer bis zu dem Element, dessen Absorptions- 
kante bei kiirzerer Wellenlange liegt, ais die Primarstrahlung. Dann findet zunachst 
eine Abnahme, spiiter weiterer Anstieg der Emission m it der Atomnummer sta tt. 
An A l, N i  u. A u  wird die Sekundiirstrahlung dunner Folien untersueht. Dabei ergibt 
sich, daB Schiehten bis zu einigen 10-2 mm an der Elektronenemission teilnehmen. 
Es wird noeh iiber zahlreiche Beobachtungen im einzelnen Mitteilung gemaeht. (Ann. 
Physik [5] 5. 929—90. 26/7. 1930. Gottingen, Lab. f. Mediz. Physik d. Chirurg. Univ.-
K lin ik .)  ‘ ElSENSCHITZ.

P. A. Ross und J. C. Clark, Verschobene Linie in  gestreuten Rontgenstrahlen. 
Vortrag. Bei der Streuung der Sb-K  u. K  a2-Linie durch Be laBt sich im  Streuwinkel 
von 55—75° keine verschobene Linio auffinden. (Physical Rev. [2] 36 . 378. 15/7. 
1930. Stanford Univ.) L o r e n z .

Lawrence Y. Faust, Feinstruktur der K-Strahlung der leichten Elemente. In  einem 
Vakuum-Gittcrspektrographen einfacher K onstruktion untersueht Yf. die weichen 
Rontgenstrahlen von Be, B, C u. O. Analyse der Photogramme mittels thermoelektr. 
Densitometers ergibt, daB die if-Linien der untersuchten Elemente m it Ausnahme 
der von O komplex sind. — Bei metali. Be umfaBt die if-S trahlung ein Gebiet von 
etwa 15 A, m it Maxima bei 107,2; 113,2 u. 118,7 A. Bei B-Verbb. bestehen 13 Kom- 
ponenten der JsT-Linie, bei elementarem B (verunreinigt m it O, N u. H) 4, wahrend bei C
9 Komponenten gefunden werden. Das Intensitatsverhaltnis der Komponenten wechselt 
je  nach den Anregungsbedingungen, m it steigender Spannung verschiebt sich das 
Maximum der In tensitat nach kiirzeren Wellen. Die komplexe Struktur der if-Linien 
is t z. T. durch eino wirkliche Feinstruktur, z. T. durch ein System von Satelliten 
bedingt, das aus der Einw. der m it dem untersuchten Element verbundenen Atome 
herriihrt (vgl. B a z z o n i ,  F a u s t  u. W e a t h e r b y ,  C. 1 9 2 9 . II. 3209). —  Ais Werte 
fiir die K  a-Linien gibt Vf. an: Be 113,2 ±  0,3 A; B  69,33 A; C 45,33 A u. O 23,77 ±
0,06 A. Aus einer visuellen Vermessung der i li tto  der Linien ergibt sich fiir die K  a-Linie 
bei C 44,65 A u. bei B 67,8 A. Vf. wahlte jedoeh die oben angegebenen Linien aus, 
weil diese Linien bei niedrigster Spannung zuerst erscheinen. (Physical Rev. [2] 36. 
161—72. 15/7. 1930. Univ. of Pennsylvania, Randal Morgan Lab. of Phys.) L o r e n z .

E. Segre, Statistische Berechnung des Spektrums eines ionisierten Atoms. Aus der 
Ordnungszahl u. dem Ionisationsgrad lassen sieli durch statist. Methoden das Schema 
der Energieniveaus, die Trennung eines Dubletts u. die R Y D B E R G -K orrektionen fiir 
das Spektrum eines ionisierten Atoms berechnen. Am Beispiel des V++++ wird gezeigt,
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daB die bereehneten Zahlen m it der Beobachtung befriedigend ubereinstimmen. (Atti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 11. 670—73. 6/4. 1930. Rom, Univ., Physikal. 
Inst.) _ R. K . M u l l e r .

Oscar Knefler Rice, Perturbationen in Molekiilen und die Theorie der Prddisso- 
ziation und der diffusen Spektren. II. (I. vgl. C. 1929. II. 1768.) Es werden die Probleme 
betraclitet, die entstehon, wenn das Kontinuum eines Elektronenzustandes eines zwoi- 
atomigen Molekiils in  denselben Bereich kommt wie die diskreten Zustande eines anderen 
Elektronenzustandes. (Physical Rev. [2] 35. 1551—58. 15/6. 1930. Lcipzig, Inst. f. 
theoret. Physik.) G. S c h m id t .

G. Tempie, Die Operatorenwellengleichung und der Zeemaneffekt. Theorie des 
ZEEMAN-Effektes mittels der Operatoren-Wellengleichung (vgl. C. 1930. II. 1824). 
(Proceed. Roy. Soc., London Serie A 128. 487—507. 5/8. 1930. Cambridge, Trinity 
College.) _ _ L o r e n z .

Y. Hukumoto, Eine Beziehung zwisclien dem kontinuierlichen und dem Viellinien- 
spektrum des Wassersloffs. Vf. beobaehtet in elektr. Entladungen in IYasserstoff einen 
Parallelismus der In tensitat des Kontinuums u. einzelner //„-Baildon. Bei 5— 8 mm 
Hg ist das Kontinuum sehr intensiv u. ist von 2 3J?-33i7- u. 2 32 - i  3i7-Banden be- 
gleitet. Dies ist in tlbereinstimmung mit der Auffassung, daB die oberen Zustande 
des Kontinuums angeregte Tripletterme sind. (Naturę 125. 975. 28/6. 1930. Sendai, 
Japan, The Phys. Inst., Imp. Umv.) ElSEN SCH ITZ.

J. B. Conant und F. H. Crawford, Untersucliung von Absorptionsspektren orga- 
n ischer Yerbindungen bei der Temperatur der flussigen Luft. Gewisse Absorptionsbanden 
des Benzols im U ltraviolett werden bei der Temp. der fl. Luft in mehrere sehr schmale 
Banden aufgelóst. — Vff. untersuchen die Absorption im sichtbaren Spektralbereieh 
der Farbstoffe m it Pyrrolring: Protoporphyrindimethylester (I), Phylloporphyrin, 
Chlorin E, Bilirubin u. Pinacyanol bei Zimmertemp. u. bei Temp. der fl. Luft in  A. u 
A. ais Lósungsmm. Die Unterss. erfolgten visuel u. photograph. an den gefrorenen 
Lsgg., Krystallisieren der Lósungsmm. lieB sich vermeiden. N ur bei I  konnte die Auf- 
lósung von Banden beobaehtet werden: Das schmalere Band (Freąuenz 18 646 cm-1) 
zerfiel bei der Temp. der fl. Luft in drei Teile (18 462; 18 648; 18 909), das breitere 
(ca. 20 000) in sechs Teile (19 488; 19 668; 19 887; 20 107; 20 328; 20 544). (Proceed. 
National Aead. Sciences, Washington 16. 552—54. Aug. 1930. Harvard Univ., Converse 
Memoriał Lab. an d  the J e f f e r s o n  Physica Lab.) H a r d t m a n n .

M. Gurevic, Uber eine rationelle Klassifikation der liclilstreuenden Medien. Flachę 
Schicht von lichtslreuenden Teilchen im Vakuum. Es wird die Theorie der Reflexion u. 
Durchdringungsfahigkeit des Lichtes durch eine flachę Schicht lichtstreuender, im 
Vakuum oder in Luft befindlicher Teilchen entwickelt. Hierbei wird die Annahme 
gemacht, daB die Schicht von diffusem Licht beleuchtet ist. Nach dieser Theorie 
werden 2 Konstanten R  u. K 1 bestimmt, die die Eigg. der lichtstreuenden Schicht 
charalcterisieren u. daher ais Grundlage der Klassifikation angenommen werden kónnen. 
Die experimentelle Priifung bestatigt die Folgerungen der Theorie. Es wird eine 
einfache graph. Metliode angegeben, die GroBen R  u. K j aus den Reflexions- u. Durch- 
lassigkeitskoeffizienten der Schicht zu bestimmen. (Physikal. Ztschr. 31. 753—63. 
Aug. 1930. Leningrad, Opt. Inst.) D a d ie u .

E. Gross, Uber die. Verdnderung der Wellenlange durch elastische Warmewellen 
bei Lichtzerstreuung in  Fliissigkeilen. Bei Unters. des von verschiedenen Fil. unter 90° 
gestreuten Lichtes m it einem Stufengitter erscheinen auBer der urspriinglichen Linie in 
bezug auf diese symm. nach der blauen u. roten Seite angeordnete aquidistante Kom- 
ponenten, die auf etwa 0,05 A (bei stark zerstreuenden Fil. z. B. Bzl. u. Toluol auBerdem 
noch ein Vielfaehes dayon) verschoben waren. Das Auftreten dieser (samt der unver- 
schobenen Linie) 3—5 Komponenten kann mit den DEBY Eschen Warmewellen in 
Zusammenhang gebracht werden. Die Theorie der Lichtzerstreuung liefert dabei 
Werte, die m it den beobachteten gut ubereinstimmen. Bei Bzl. wurde auBerdem die 
Abhiingigkeit der Zerspaltung vom Streuwinkel gepriift u. festgestellt, daB die Ab- 
stande m it zunehmendem Winkel groBer werden. Es treten im allgemeinen mehr 
Komponenten auf ais der Theorie entspricht, weshalb diese fiir Fil. etwas geandert 
wird. Die mehrfach beobachtete Verbreiterung der zerstreuten Linie im Ramaneffekt 
durfte nach Ansicht des Autors auf die obige Erscheinung zuriickzufiihren sein. 
(Naturwiss. 18. 718. N aturę 126. 201—02. 9/8. 1930. Leningrad.) D a d i e u .

E. Gross, Uber Anderung der Wellenlange bei Lichtzerstreuung in Krystallen. Das 
bei Streuung an krystallisiertem Quarz auftretende Streubild d e r  Hg-Linie 4358 A
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zeigt bei Unters. m it dcm Stufengitter eine Aufspaltung. Es treten anstatt einer 
einzigcn Linie mehrere verwaschene Masima auf, die gegen die eingestrahlte Wellen- 
lange verschoben sind u. die ungefa.hr einen Abstand von 0,180 A aufweisen. Der 
esperimentelle Befund scheint somit dio von L. M a n d e l s t a m  (vgl. z. B. C. 1930. I. 
3273) vorausgesagte Feinstruktur des Streulichtes zu bestatigen. (Ztschr. Physik 63.
G85—87. 2/8. 1930. Leningrad.) D a d i e u .

C. F. Frolliott, Ramanspektren geometriscli Isornercr. Im  Ramanspektrum von 
Maleinsiiure- u. Fumarsaureiithylester zeigen sich kleine Unterschiede; wahrend beim 
Maleinsaureester eine brcite Bandę zwisehen 1636—1683 cm- 1  besteht, werden beim 
Fumarsiiureester zwei Linien bei 1633 cm- 1  u. bei 1661 cm- 1  gefunden. Beiden Stoffen 
gemeinsam sind die Linien 3061, 3033, 1732, 1212, 1369, 865 cm-1 , beim Fumar- 
saureester noch zwei sehr schwache Linien, 1361 u. 888 cm-1 . (Physical Rev. [2] 36. 
367. 15/7. 1930. Troy, New York, Rensselaer Polytechn. Inst.) LORENZ.

F. Matossi, Polarisation der Ramanslrahlung und Kryskdlstruktur. Unter M itarbeit 
von H. Aderhold. Die Polarisation der Ramanstrahlung in Kallcspat u. Natriumnitrat 
wird bei yerschiedener Stellung des Krystalls untersucht. Aus den Ergebnissen wird 
auf die S truktur der C03-Gruppe geschlossen. Es zcigt sich, daB zwisehen Theorie u. 
experimentellem Befund nur dann tjbereinstinimung hergestellt werden kann, wenn 
man gleiclischenklige C03-Gruppen annimmt. (Ztschr. Physik 64. 34—38. 14/8. 1930. 
Breslau, Univ.) D a d i e u .

F. Simon, Erkldrung der ultraroten Frcąuenzen des Diamanten. Nach der Theorie 
des Vf. (ygl. C. 1927. I. 1786) gehórt D iam ant zu den krystallisierten Stoffen, dereń 
Atome zu zwei Zustiinden von geringem Energieuntersehied gehoren konnen. Bei 
D iam ant entspricht diesem Energieunterschied eine Wellenlange yon 13,4 (i. R a m a - 
SWAMY (C. 1930. II. 875) ha t im R aM AN-Spektrum des Diam anten eine schwache 
Bandę bei 15—16 /x gefunden. Vf. halt os fiir moglich, daB diese Bandę durch den 
Ubergang yom hóheren Quantenzustand bedingt ist. (Naturę 125. 855. 7/6. 1930. 
Berlin, Univ. Physikal.-Chem. Inst.) LORENZ.

E. Beri und L. Ranis, Experimentelle und reclmerisclie ErmUtlung der Brechungs- 
indices einiger organischer Dampfe. Es werden in Gemischen der Dampfe m it L uft 
interferometr, die Brechungsindices folgender Substanzcn im Dampfzustande be- 
stim m t: Hexan 1,002 032, Dichlorathylen 1,001 473, Trichlorathylen 1,001 784,
Perchlorathylen 1,002 009, Tetrachlorathan 1,001 602, Pentachlorathan 1,001 929. 
Ferner wurden die W erte aus den re-Werten der Fil. m it Hilfe der L o r e n z -L o r e n t z - 
Formel berechnet. Die Abweichungen der (n — 1)-Werte betragen 0,6—20,5%> wahrend 
sie bei Chlf., A., A. u. Bzl. zwisehen ~ 0 ,2  u. 2,2%  liegen. (Ztschr. Elektrochem. 36. 
453—54. Ju li 1930. D arm stadt, Techn. Hochschule.) K l e  m m .

Werner Kuhn und E. Braun, Messung des Zirkulardichroismus im  Ulłrai-ioleUen. 
(Vgl. C. 1929. I I .  1182.) Die Messung des Zirkulardichroismus ist fiir die Aufkliirung 
der opt. A ktiyitat wichtig, da er m it dcm Verlauf der Rotationsdispersion eng zusammen 
hangt u. direkte Schlusse iiber den Dispersionsmechanismus ermoglicht (vgl. C. 1929.
II . 2976). Die Methode beruht darauf, daB ein linear polarisierter Lichtstrahl in dem 
zirkulardiehroit. Medium ellipt. polarisiert wird, oder daB das Achsenverhaltnis ellipt. 
Lichtes in dem Medium verandert wird. Durch eine Halbsehattenvorr. wird erreicht, 
daB die Halfte des Gesichtsfeldes vor dem E in tritt in die Substanz in variablem, meB- 
barem MaBe rechts-, die andere in davon yerschiedenem MaBe linksellipt. Strahlung 
liefert. Durch einen Analysator werden die Bedingungen festgestellt, unter denen die 
beiden aus der zirkulardiehroit. Substanz austretenden Lichtstrahlen spiegelbildlich 
gleich polarisiert sind. Die Methode gestattet den Zirkulardichroismus auf photo- 
graph. Wege bis zu 1900 A zu messen, indem Aufnahmen bei verschiedenen Stellungen 
des Polarisationshalbschattenprismas vorgenommen werden. Die Apparatur kann 
auch zur Messung schwacher Doppelbrechung (z. B. des K E R R -E ffektes) im Ultra- 
yiolett verwendet werden. In  dieser A pparatur werden Messungen des Zirkular
dichroismus to n  a-Azidopropionsfiurealhylesler in śith. Lsg. durchgefiihrt. Zwisehen 
3200 u. 2400 liegt eine intensive Bandę des Dichroismus; es zeigt sich, daB in dieser 
Bandę im Innern das Yerhaltnis Zirkulardichroismus zu Absorption annahem d pro- 
portional der Freąuenz ist, aber gegen kiirzere Wellen stark  abnimmt. Diese Abnahme 
wird darauf zuruckgefuhrt, daB die kurzwelhge Absorption von Moll. herriihrt, die ent- 
weder durch das Losungsm. stark  beeinfluBt sind, oder sich in  besonders hohen 
Schwingungs- u. Rotationszustanden befinden. (Ztschr. physika ł. Chem. Abt. B  8 . 
445— 54. Juli 1930. Heidelberg, Chem. Inst. d. Univ.) EiSENSCHlTZ.
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L. Vegard, Weitere Untersuchungen uber die Luminescenz verfesłigter Gase bei der 
Temperatur des fliissigen Wasserstoffs. II. Luminescenz unter KanalstraMen. (Vgl.
C. 19 2 9 . II . 2977.) Luminescenzspektra von fostem N2, Ar u. dereń Gemischen, Ein- 
ordming in  Serien, Beziehung zu bekannten Serien. (Communicat. physical Lab. 
Univ. Loiden 1 9 3 0 . Nr. 205 a. 3—44.) L o r e n z .

L. Vegard und W. H. Keesom, Luminescenz verfestigter Gase bei der Temperatur
des fliissigen Heliums. (Vgl. vorst. Ref.) Luminescenz von N2, No u. dereń Gemischen 
bei der Temp. des fl. Ile  unter Kathodenstrahlen. (Communicat. physical Lab. Uni\T.
Leiden 1 9 3 0 . Nr. 205 b. 49—114.) L o r e n z .

George S. Gessner, Die Luminescenz von Zinksulfid unter der Wirlcung von a-, (i- 
und y-Slralilen. Vf. untersucht die Luminescenz yon ZnS bei Bestrahlung m it a-, 
/?- u. y-Strahlen; ZnS u. radioakt. P raparat sind getrennt. Verwendet werden Ra 
u. Po; ein Ra-Priiparat wird soweit abgeschirmt, daB ZnS nur von /?- u. y-Strahlen 
getroffen wird. Der Kurvenverlauf der Luminescenz m it der Zeit ist der gleiche bei 
dauernder Bestrahlung des ZnS m it a-Strahlen, m it a-, fi- u. y-Strahlen oder m it /?- u. 
y-Strahlen: Zunackst beim Einsetzen der Bestrahlung steiler Anstieg bis zu einem 
Maximum, leichter Abfall, Anstieg zu einem zweiten Maximum u. dann langsames 
Abklingen; es zeigen sich bei verschiedener Bestrahlung nur sekundare Untcrschiede 
in  Hóhe u. Lage der Maxima u. in  der Gesehwindigkeit des Abklingens; letztere ist 
am groBten bei Bestrahlung m it a-, /?- u. y-Strahlen. — Das Abklingen der Luminescenz 
nach Entfernen der radioakt. Quelle kann nicht durch eine einfache Formel wieder - 
gegeben werden. Die Kurve: log In tensitat gegen Zeit ist eine gebrochene Linie. 
(Physical Rev. [2] 36. 207—13. 15/7. 1930. Univ. of Pennsylvania, Randal Morgan 
Lab. of Phys.) L o r e n z .

D. H. Kabakjian, Luminescenz durcli JRadioaktivitat. Vortrag. Das Ergebnis der 
Verss. des vorst. Ref. kann nicht durch die R u t h e r f o r d s c I i c  Theorie der akt. 
Zentren erklart werden; es laBt sich qualitativ erklaren unter der Annahme, daB unter 
der Wrkg. der a-, /?- u. y-Strahlung angeregte Moll. im luminescierenden Materiał ent- 
stelien. Beim Riickgang in den Ausgangszustand strahlen diese Moll. das Luminescenz- 
licht aus; die Gesehwindigkeit dieses Riickganges wird durch die therm. Bcwegung 
der Moll. bestimmt. Das Abklingen der Luminescenz bei Dauerbestrahlung beruht 
nicht auf einer Zerstórung der akt. Zentren, sondern auf einem Anwachsen des Ab- 
sorptionskoeffizienten des luminescierenden Stoffes, wie aus der Verfarbung hervor- 
geht. Durch Erhitzen laBt sich die Verfarbung riickgangig machen, dam it wird auch 
die Luminescenz wieder so intensiv wio anfangs. (Physical Rcv. [2] 36 . 379. 15/7. 
1930. Univ. of Pennsylvania.) L o r e n z .

Lynn H . Dawsey, Die pliotochemisclie Dissoziation des Stickstoffperoxyds. Stick- 
stoffperoxyd besteht aus Sticlcstoffdioxyd (I) u. Stickstofftetrosyd (II): 2 N 0 2 ^  N20 4. 
Bei Belichtung m it monochromat. Licht einer Quarzquecksilberlampe t r i t t  photochem. 
Zers. ein unter Bldg. von 0 2. Vf. miBt die Absorption von I  — bei 140° — u. II  — bei 
Temp. der fl. L uft: 1 absorbiert komplex selektiv m it einem Minimum bei 3200—2495 A,
II  kontinuierlich wachsend ab 3800 A. Aus dcm Vergleich m it den von N o r r i s h  
(C. 1 9 2 9 . II . 1262) bestimmten (Juantenausbeuten (L ichtquant/02) bei verschiedenen 
Wellenlangen ergibt sich, daB II die primare photochem. Zers. erleidet. Die Schwelle, 
unter der vóllige photochem. Aquivalenz eintritt, liegt bei 3800 A. Der Verlauf ist: 
N20 4 +  h v — y  2 NO +  0 2 (1»S), wobei 1<S eine akt. Form des Sauerstoffs bedeutet. 
Fiir diese Gleichung stim m t der aus den Warmetónungen berechnete Energieaufwand 
iiberein m it dem Energieinhalt yon h v bei 3820 A. Genaue Versuchsanordnung ist 
beschrieben. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 1 6 . 546—52. Aug. 1930. 
J o h n s  H o p k i n s  Univ., Remsen Chemistry Lab.) H a r d t m a n n .

ciaude Fromageot, Wirkung von ultraviolettem Licht auf die Dimethylbrenztrauben- 
sdure. Nach F r o m a g e o t  u . P e r r a u d  (unveroffentlicht) existiert d i e  Dimethyl- 
brenztraubensaure in 3 Formen; von diesem konnte die S truktur der 3. Form noch
nicht sichergestellt werden, Vf. yermutet q ^ 3^>C— [q  ^  die Einw.
ro n  ultrayiolettem Licht auf Lsgg. dieser Form untersucht. Bei neutraler oder alkal. 
Rk. wird ein Kórper gebildet, der aus K J  in saurer Lsg. Jod freimacht. Offenbar 
hangt dies m it einer Doppelbindung zusammen, wie sie in der Formel zum Ausdmck 
gebracht ist. Brenztraubensaure selbst gibt diese Rk. nicht. Im  Vakuum t r i t t  die 
R.k. nicht ein, es scheint sich also um ein Peroxyd oder Ozonid zu handeln. LaBt man 
aber nach der Belichtung im Vakuum Luft zutreten, so wird wieder Jod freigemacht.
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Offenbar wird durch das Licht die Doppelbindung a k tm e rt; dieser Zustand bleibt eine 
Zeitlang bestehen. E rst in 2. Phase wird danu O angelagert. — In  saurer Lsg. wird 
die gcbildete oxvd. Verb. schnell zerstórt. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 49—51. 
7/7. 1930.) K l e m m .

L. W. Haase, tjber den Einflu/3 des Lichtes auf die G-rójic der Sauersloffdepolari- 
salionsslrome. Vf. beobachtete bei Eisen/Platin- bzw. Cadmiumamalgam/Platin- 
elementcn Schwankungcn in der Stromlieferung. Die nahere Unters. zeigte, daB diese 
Elemente im Dunkeln geringere Strome liefern ais im diffusen Tageslicht, im direkten 
Sonnenlicht, dem Licht eines brennenden Magnesiumdrahtes usw. Da die Elektroden- 
kombinationen sehr schnell ansprechen, diirfte cin Wiirmeeffekt nicht in Frage kommen; 
die Anlaufzeit betragt etwa 30 Sekundcn, ebenso besteht eine geringe Nachwrkg. 
Der sich bildende Rost haftet stets an der dem Licht zugekehrten Seite der Fe-Elek- 
trode, im Dunkeln bildet er sich allseitig. (Ztsclir. Elektrochem. 36. 456— 57. Juli 
1930. Berlin-Dahlem.) K l e m m .

John A. Tiedeman, Die Beziehung zwischen der Zahl der aus einer Kathode. licht- 
elekłrisch ausgelosten Elektronen und der Verzogerung von Funken. Vortrag. Bei Yólliger 
Ionenfreiheit kann an  eine Funkenstrecke in  Luft ein Feld von 75 000 V/cm fiir min- 
destens 10~6 Sek. angelegt werden, ohne daB elektr. Durclibruch erfolgt. Intensive 
Ultraviolettbestrahlung setzt die Verzógerung auf weniger ais 10-8 Sek. herab. Vf. 
bercchnet die Zeit, die bei einer bekannten Zahl von Elektronen nótig ist, um in einem 
Feld von bekannter Starkę die Entladung zu erzeugen. (Physical Rev. [2] 36. 376. 
15/7. 1930. Univ. of Yirginia.) L o r e n z .

A. R. Olpin, Verhinderung der lichtelekirischen Emission durch nahes ulirarotes 
Licht. Yortrag. Die Erregbarkeit von K-Photozellen durch weiBes Licht liiBt sich 
durch Aufdestillieren von Br oder J  auf die Kathode steigern. Dabei waclist die Erreg- 
barkeit fiir alle Wellenlangen, besonders stark  aber fur Licht zu beiden Seiten des 
sichtbaren Spektrums. — Bei Bestrahlung m it ultrarotem  Licht zeigte sich keine 
meBbare Elektronenemission. W enn aber eine unter Anregung m it weiBem Licht 
emittierende Photozelle m it ultrarotem  Licht bestrahlt wird, dann nimmt der licht- 
elektr. Strom merldich ab. Diese Abnahme t r i t t  aber nur in  den Spektralgebieten 
ein, bei denen die Empfindlichkeit durch die Behandlung m it Br oder J  stark  gestcigert 
worden war u. betragt fiir bestimmte Wellenlangen bis zu 50%. Die Erscheinung 
ahnelt der Ausloschung der Phosphorescenz u. der Zerstorung des latenten Bildes 
auf der photograph. Platto durch ultrarotes Licht. (Physical Rcv. [2] 36. 376. 15/7. 
1930. Bell Telephone Lab., Inc.) L o r e n z .

A. R. Olpin, Metlwde zur Steigerung der Empfindlichkeit ron lichtelektrischen 
Alkalimetallzellen. Zusammenfassung der Mitteilungen C. 1930. II . 358. I. 3160. 2847.
1929. II . 2754. — Vf. besehreibt das Verf. zur Empfindlichkeitssteigcrung von Alkali-
metallphotozellen durch Aufbringen kleiner Mengen von Dielektricis auf die Kathoden- 
oberflache: 0 2, W.-Dampf, S-Dampf, S 02, H 2S, Luft, N aH S 03, CS2 usw. organ. Verbb. 
wie CH3OH, Bzl., Nitrobenzol, Aceton u. organ. Farbstoffe. Die Empfindlichkeits- 
steigerung beruht hauptsachhch darauf, daB die Zellen auch auf rotes u. ultrarotes 
L icht ansprechen. Die Zahl der em ittierten Elektronen ist der In tensitat des anregenden 
Lichtes proportional, selbst fiir Licht langerer Wellen, durch das die Zellen vor der 
■Behandlung nicht erregbar sind. — Die Empfindlichkcitskurren der behandelten 
Kathoden — die im allgemeinen denen der unbehandelton Kathode ahnlich sind — 
weisen ein neues Maximum bei niedrigeren Frcąuenzen auf; es ahnelt dem Maximum 
des reinen Metalls u. ist von diesem immer verschoben um die Frequenz einer der 
Hauptlinien des Schwingungs-Rotationsspektrums der boi der Behandlung auf die 
Kathode gebrachten Moll., meist um die fiir die 0-H-, C-H- oder N-H-Bindung 
charakterist. 1,5 /.(-Linie. — Bzgl. der Bremspotentiale u. der Giiltigkeit des ElX- 
STEiN sclien Gesetzes ygl. C. 1930. II . 358. — Die Giiltigkeit des EtNSTElNschen 
Gesetzes selilieBt eine Erklarung des neuen selektiven Maximum durch eine R aMa n - 
Yerschiebung der Freąuenz des einfallenden Lichtes aus, selbst wenn der Abstand der 
Maxima gleich den Schwingungs-Rotationsfreąuenzen der eingefuhrten Moll. ist. 
Vf. suclit eine Erklarung in der Bldg. eines Komplexes m it Erniedrigung der Eigen- 

..schwingung des Alkalimetalls um die Schwingungsfrequenz des Kompleses. (Physical 
Rev. [2] 36. 251—95. 15/7. 1930. Bell Telephone Comp.) L o r e n z .

Charles Fabry et H. Buisson, L’absorption des radiations dans la haute atmosphfere. Paris: 
Gauthier-Yillars et Cie. 1930. (64 S.) S°.
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A2. E lek trochem ie. T herm ocheroie.
Otto Werner, Uber physikalische Mctlwden im ćhemischen Laboratorium. 

X I I I .  Uber das elektrische Moment der Molekule. (XH. vgl. KORNPELD, C. 1930.
II . 1663.) Nach einer Darst. der DEBYEschen Theorie der permanenten Dipole werden 
die Ergebnisse der Dipolforschung besprochen u. ihre Anwendung insbesondere auf 
Probleme der organ. Chemie dargetan. (Ztschr. angew. Chem. 43. 663—64. 26/7. 1930. 
Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Chemie.) D a d i e u .

O. HasselundE. Naeshagen, Zur Temperaturabhdngigkeit der elektrischen Momente 
„biegsamcr“ Molekule. Von W e r n e r  (vgl. C. 1929. II. 2364) war eine neue Temp.- 
Abhangigkeit der dielektr. Polarisation gefunden worden, die er ais Temp.-Abhiingig- 
keit des Dipolmomentes „biegsamer“ Moll. deutet. Vff. suchen nach diesem Effekt 
an Hydrochinondimethylaiher, Benzonilril u. an dem von W e r n e r  bearbeiteten Hydro- 
chinondićUhylather. Die Substanzen werden in benzol. Lsg. bei 18—60° untersucht; 
die Konzz. sind 0,1—0,4 Mol./l. Im  Widerspruch zu W e r n e r  werden Vff. aus ihren 
Messungen zum Schlusse gefiihrt, daB das Moment m it steigender Temp. abnimmt. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 8 . 357—64. Juli 1930. Oslo, Mineralog. Inst. d. 
Univ.) E i s e n s c h i t z .

Otto Fuchs, Temperatur- und Druckdbhangigkeit der Dielektrizitatskonstante einiger 
organischer Dampfe. Vf. boschreibt Priizisionsbestst. der DEE. von A ., Athylchlorid, 
Methylchlorid u. Orthokohlensauremethylester, u. zwar die Messung ihrer Temp.-Ab- 
hangiglteit bei allen 4, die ihrer Durckabhangigkeit bei den ersten drei. Die Apparatur 
war die von S t u a r t  (C. 1928. I. 2358), doch wurden oinige Veranderungen angebraeht 
(um auch Stoffe m it hoherem Kp. untersuchen zu konnen); ferner wird eine direkte 
Eichung der A pparatur beschrieben. Um die besonders stórenden Einfliisse der Ad- 
sorptionsschicht auszuschalten, wurden alle Messungen bei Zimmertemp. nicht unter 
40, bei hóheren Tempp. n icht unter 5 mm ausgefuhrt. Jedoch konnen die Abweichungen 
des aus der Druckabhangigkeit der DEE. sich berechncnden Dampfdichtewertes von 
den friiher erm ittelten nicht auf Storungen durch Adsorption zuriickgefiihrt werden, 
da sonst die errechneten Werte zu groB, nicht zu klein ausfallen sollten; eine Erklarung 
fiir die Diskrepanz kann nicht gegeben werden. — Aus der Temp.-Abhangigkeit der 
Rkk. ergibt sich m it der bekannten Formel von D eb y e  u . m it den Dampfdichtewerten 
von S t u a r t  (C. 1929. I. 612) u. S a n g e r  u . S te ig e r  (C. 1930. I. 1102) das Dipol- 
moment [i u. die Mol.-Refr. R  (einschlieBlich Ultrarotglied) der vier untersuchten 
Substanzen. Es ist fur A. /x =  1,14 x  10~18; R  =  25,25 ccm, — fiir Athylchlorid 
IJ. — 2,055, R  =  17,62, — fiir Methylchlorid n  =  1,865, R  =  13,16, — fiir Ortho- 
kohlensduremethylester — <0 ,3 . Gegen die Werte von S a n g e r  (1. c.) ist bei A. u. 
Athylchlorid eine in  der Methode liegende merkbare Differenz vorhanden. Auffallend 
ist der kleine W ert im Orthokohlensauremethylester, da ja  die OCH3-Gruppen ge- 
winkelt sind u. bekanntlich auch Pentaerythrit C(CH2OH)4 ein betrachtliches Moment 
besitzt. Wenn hier n icht zufallig eine solche Lage der Methoxylgruppen sta ttha t, 
daB das Moment des Mol. verschwindet, so besitzt das Moment vielleicht eine Tem- 
peraturabhangigkeit, u. die Messungen konnten nur zeigen, daB das Moment mit 
steigender Temp. zunimmt. — Aus den gesamten opt. Gliedern R  u. der Mol.-Refr. 
lassen sich die fiir die Dipolmethode der verd. Lsgg. wichtigen Ultrarotglieder durch 
Subtraktionerrechnen; sie betragenfttr die 4 untersuchten Verbb. 3,3; 1,4; 1,5; ca. 13, 
konnen aber m it Fehlern bis 70% behaftet sein u. stimmen auch weder unter sich 
noch m it den W erten anderer Unterss. gut iiberein. (Ztschr. Physik 63. 824—48. 
7/8. 1930. Konigsberg, Physik. Inst.) " B e rg m an n .

D. A. Keys und J. F. Heard, Die Schichtenentladung. Vff. untersuchen Ent-
ladungen in IIv  Ne, 0 2, He bei Drucken von einigen Zehntel mm Hg. E s werden 78 cm 
lange, 1,4, 2,6, 4,0, 6,5 cm weite Róhren angewendet u. bei jedem Vers. 5 mit dem- 
selben Gas gefullte Rohren hintereinandergeschaltet. Vff. beobachten den Schiehten- 
abst-and in der Schichtenentladung in Abhangigkeit von der Rohrweite u. stellcn 
dafiir Formeln auf. (Naturę 125. 971—73. 28/6. 1930. Mc G i l l  Univ., Macdonald 
Phys. Lab.) E is e n s c h it z . .

E. H. Kurth, Uber die Rekombination von Elektronem mit Caesiumionen. Vortrag. 
In  einer besonderen App. wird ein Strahl von Cs-Ionen durch eine Atmosphare von 
Elektronen m it bekannter gleicher Greschwindigkeit gesehossen u. danach der Strom 
der positiyen Ionen gemessen. Bei Anderung der Elektronengeschwindigkeit in  solchem 
AusmaB, daB Einfangen der Elektronen durch die Cs-Ionen nach den Yerss. von D a v i s
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u. BARNES (vgl. C. 1929. II. 2530) hatte  erw artet werden kónncn, wird keino merk- 
licho Abnahme des Stromes der positiven Ionen beobaehtet. (Pliysical Rev. [2] 36. 
374. 15/7. 1930. California Inst. of Technology.) L o r e n z .

Herschel Smith, W. A. Lynch und Norman Hilberry, Die elektrodenlose Ent
ladung in  Quecksilberdampf. Vortrag. Vf. untersucht die elektrodenlose Entladung 
in  Hg-Dampf innerhalb des Solenoids eines Hochfreąnenz-Oscillators bei Drucken 
von 0,004—0,8 mm Hg. Die Yerss. ergeben, dalB die Glimmentladung elektrostat., 
die bogenahnliehe Entladung elektromagnet. N atur ist (vgl. B r a s e f i e l d ,  C. 19 3 0 . 
I. 946). (Physical Rev. [2] 36 . 374. 15/7. 1930. New York, U niv„ Univ. Heights) L o r .

D. BanerjiundR. Ganguli, Messung der Raumladung in Hochfreąuenzentladungcn. 
Vff. zeigen, daB die L a n g m u ir s c Ł o  Sondenmethode zur Messung der Raumladung 
in  Hochfreąuenzentladungen venvandt werden kann. (Naturę 1 2 6 . 309—10. 30/8. 
1930. Calcutta, U. C. of Science, Wireless Lab.) L o r e n z .

Erwin Marx, Der Durchschlag der Luft im  unhomogenen elektrischen Felde bei ver- 
schiedenen Spannungsarten. Beirn Durchschlag von Gasen im unhomogenen elektr. 
Felde t r i t t  an der positiven Elektrodo Feldschwachung unter Bldg. langer Entladungs- 
kanale auf, wahrend an der negativen Elektrode die Feldstafke durch die positiven 
Raumladungen erhóht wird. Durch Aufstellung u. geeignete Anordnung von Schirmen 
aus Ólpauspapier, Pappe u. dgl. laBt sich die Durchschlagsspannung wesentlich erhóhen. 
(Elektrotechn. Ztschr. 51. 1161—65. 14/8. 1930. Braunschweig.) R. K. M u l l e r .

Edmund C. stoner, Die thermoelektrischen Eigenschaften der Ferromagnetica. 
Von DORFMAN, JAANUS u . K i k o i n  (vgl. C. 19 2 9 . I. 3076) war aus thermoelektr. 
Messungen auf die In tensitat der Trager des Ferromagnetismus m it den Leitungs- 
elektronen geschlossen worden. In  ihren Ergebnissen wird ein Yorzeichenfehler fest- 
gestellt, durch welchen ihre Deutung der Verss. hinfallig wird. Vf. stellt eine Hypothese 
iiber den Zusammenhang der ,,Elektronen-“ u. Atomwiirme auf, u. interpretiert m it ihr 
das vorliegende Materiał. (Naturę 125 . 973. 28/6. 1930. Leeds, Phys. D ep. Univ.) E i t z .

W. B. Nottingham, Austrittsarbeit und gliihelektrische Konstantę ,,A “, bestimmt 
fiir lhoriertes Wolfram. Vortrag. Vf. miBt den gluhelektr. Strom eines m it Th akti- 
Yierten W-Drahtes bei 1045° absol. bis 1340° absol. W ird der W -D raht soweit aktiviert, 
daB er m it 20 V beschleunigender Spannung bei 1100° absol. maximal em ittiert, dann 
ist die effektive A ustrittsarbeit (m it 3,5 V beschleunigender Spannung) gleich 2,59 V. 
Aus Messungen der Strom-Spannung-Boziehung bei 1100° absol. folgt, daB die be- 
schleunigende Spannung die A ustrittsarbeit um 0,56 V herabgesetzt hat, so daB sich 
die A ustrittsarbeit fiir das Feld 0 zu 3,15 V ergibt. Die K onstantę A berechnet sich 
dann zu 59,0. Mit einem D raht, der dicker m it Th bedeekt ist, ais zur Erzielung des 
oben gekennzeichneten Maximums notig ist, wird die A ustrittsarbeit fiir das Feld 0 
zu 3,1 u. A zu 56,0 gefunden. — Diese Ergebnisse machen wahrscheinlich, daB die 
manchmal angegebenen abnorm niedrigen W erte fiir A nur vorgetauscht sind, weil 
n icht bei Feld 0 gemessen wurde. — Aus dem von L a n g m u i r  gemessenen K ontakt- 
potential zwischen W m it Th u. reinem W berechnet sich ein W ert Yon 3,07 V fiir die 
A ustrittsarbeit. (Physical Rev. [2] 3 6 . 376. 15/7. 1930. Bartol Research Foun
dation.) ” L o r e n z .

Berkeley, Die Dissoziationstheorie der Losungen. Vf. te ilt Beziehungen zwischen 
osmot. Druck, Vol. u. Konz. mit. (Naturę 1 2 6 . 313. 30/8. 1930. Gloucestershire, 
Berkeley Castie.) L o r e n z .

Satyendra Ray, Tjber konstantę Strome, die mit elektrolytisclien und iliermo- 
elektrisclien Stromkreisen erhalten werden. 1. Eine Saule von CuSO.,-Lsg. in einer verti- 
kalen Róhre, in die oben u. unten Cu-Elektroden eintauchten, wurde m it einem Galvano- 
meter verbunden; es wurde ein Strom erhalten, der viele Tage lang anhielt. Schaltet 
man in den Stromkreis Extrawiderstandc (bis zu 11 200 Q), so blieb der Ausselilag 
konstant. 2. Ein GaIvanometer zeigte in einem Stromkreis von 2 festen Thermo- 
elementen einen Strom an, wenn die Verb.-Stellen der Luft des Zimmers ausgesetzt 
wurden, auch dann, wenn die Lotstellen in gleicher Hóhe waren, ein Temp.-Unterschied 
also nicht bestand. Das Einschalten von Extrawiderstanden hatte  keinen EinfluB. 
•(Ztsehr. Elektrochem. 36. 425. Ju li 1930. Lucknow, Indien.) K le m m .

N. Isgaryschew und S. A. Pletenew, Die elektromotorisehe Kraft der Wasśerstoff- 
elektrode in  organischen Sauren. Vorlaufige Mitt. Vff. wollten sich einen Oberblick 
dariiber vcrschaffen, ob in solchen schwachen Elektrolyten, wie Essigsaure, die in 
wss. Lsg. dem OsrwALDschen Verdiinjiungsgesetz gehorclien, im reinen Stoff schon 
Ionen vorhanden sind, wie bei den starken Elektrolyten. Sie maBen zu diesem Zweck
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die K ette H , | Essigsśiure | KC1 -f- HgCl | Hg. Dic Hebcr von der Essigsaure u. der 
Calomelelektrode fiihrten wiederum in Essigsaure bzw. KCl-Lsg., die durch den Boden 
eines Filtertiegels getremit waren. Damit kam allerdings notwendigerweise in die 
Messungen ein schwer zu bestimmendes Fl.-Potential kinein. — Die Messungen mit 
reiner Essigsaure erwiesen sich ais undurehfiihrbar. da konstantę Potentialwerte nicht 
zu erhalten waren. Man setzte daher a) steigende Mengen Natrium aeetat, b) stcigende 
Mengen W. zu. In  beiden Pal len stieg dic EK. m it dem Zusatz an Fremdsubstanz. 
Vff. fuhrt dies darauf zuriick, daB durch die Acetat- bzw. H+-Ioncn die Dissoziation 
zuruekgedrangt wird. — Um das Fl.-Potential wenigstens einigermafien abzusehatzen, 
wurden die EK.-W erte aus der Leitfahigkeit der Essigsaure | W. berechnet; Vff. sehen 
die Obereinstimmung m it den gemessenen Werten ais befriedigend an u. schlieBen, 
daB durch das Fl.-Potential keine sehr groBen Feliler cntstehen. — Bei der Buller- 
saure lieBen sich in der reinen FI. EK-W erte nicht messen, bei zunehmendem W.-Geh. 
stiegen die Werte aucli hier. (Ztschr. Elektrochem. 36. 457—60. Juli 1930. Moskau, 
Phys.-Chem. Labor. d. Inst. d. Volkswirtsckaft.) K l e m m .

Ernst Baars und Carl Kayser, Untersuchungen zur Uberspannung des Wasserstoffs.
I. Die kathodische Wassersloffenlwicklung bei geringen Slromdicliten und die Frage 
nach dem unteren Grenzwert der Uberspannung (Mindesliiberspannung). Der Erklarung 
der Uberspannung durch T a f e l  (Ztschr. physikal. Chem. 50 [1905] 641), daB inter- 
mediiir gebildete H-Atome an verschiedenen Metalloberflachen verschieden schnell 
rekombinieren, steht der namentlich von T h i e l  u. Mitarbeitern gefiihrte Nachweis 
gegeniiber, daB es eine M i n d e s t i i b c r s p a n n u n g  gibt, d. h. daB H 2 erst dann 
entwickelt werden kann, wenn das Potential der Elektrodę einen bestimmten, fiir jedes 
Materiał spezif. W ert nach der Seite negativer Potentiale hin uberschritten hat. V£f. 
waren v o n  der Richtigkeit der TAFELSchen Hypothese so iiberzeugt, daB sie vor allem 
die Frage der Mindestiiberspannung erneut priiften, u. zwar untersuchten sic, ob die 
bei geringen Stromdichten entwickelten H 2-Mengen dem FARADAYschen Gesetz ent- 
sprachen. W ar dies nicht der Fali, so muBten sekundare Vorgange die Schuld 
tragen. Verss. m it Hg, Pb, Cu, Au u. P t in einer ersten Apparatur, die ahnlich den 
THIELSchen war (naheres im Original) zeigten, daB durchweg geringere Gasmengen 
erhalten wurden, d. h . es muBten irgendwelche sekundare Rkk. stattfinden. Die nahere 
Diskussion zeigte, daB eine Aufnahme von H  durch die Elektroden die Ergebnisse 
nicht erklaren konnte, ebenso wenig konnte so viel 0 2 im Elektrolyten vorhanden sein. 
In  Frage kam nur no ch  ein Abdiffundieren des entwickelten H 2 d u rc h  die Lsg. Eine 
zweite Apparatur wurde daher so gebaut, daB diese Fehlerąuellen nicht in Frage 
kommen konnte. Die Verss. zeigten dann aueh, daB jetzt die erhaltenen H2-Mengen 
bis zu den geringsten Stromdichten dem Faradayschen Gesetz entsprechen. Eine 
Mindestuberspannung in dem bisher angegebenen Sinne besteht nicht. Das Auf- 
treten einer tlberspannung ist yielmehr stets an das Vorhandensein einer mol. Strom- 
dichte gekniipft. Mit Yerringerung der Stromdichte nimmt die tlberspannung monoton 
u. stetig ab, u. erreicht bei der Stromdichte Nuli selbst den Nullwert. -— Sonderheiten 
sind beim Cu u . Pb zu beobachten, uber die Naheres im Original nachgelesen werden 
muB. (Ztschr. Elektrochem. 36. 428—39. Juli 1930. Marburg [Lahn], Univ.) K l e m m .

Satyendra Ray, tlber die Tałigkeit des Wehnelt-Unterbrechers und der Krysłall- 
leiler. In  einer friiheren Abhandlung (vgl. C. 1929. I. 1539) hat Vf. ausgefiihrt, daB die 
Leitung in einem Elektrolyten aus zwei Prozessen besteht: einer ,,kataphoret.“ u. einer 
,,Dissoziations“ -Leitung. In  der FI. sind Losungsm. u. gel. Moll. elektr. geladen, aber 
m it umgekehrtem Vorzeichen. Infolgedessen entsteht ein „bewegliehes Gleichgewicht" 
von entgegengesetzt geladenen Teilchen, die sich in einer Art G itter anordnen wollen, 
in dem aber eine standige Diffusion statthat. Diese „quasi-krystalline“ S truktur wird 
Schwingungen ausfuhren, dereń Gleichung abgeleitet wird. Es liegt ein in seinem Wesen 
oscillator. kataphoret. Strom vor, dem ein Dissoziationsstrom von nur einer Richtung 
iibcrgelagert ist. Is t das absol. Maximum des oscillator. Stromes gleieh dem des Disso- 
ziationsstromes, wird der Strom von nur einer Richtung u. unterbrochen sein, in jedem 
anderen Fali ist er oseillatorisch. Is t der erste Effekt klein, so schwankt der Gesamtstrom 
um einen konstanten positiven W ert; iiberwiegt er, so ist der Strom fast ein Wechsel- 
strom, im krit. Falle wird das Minimum gerade den Nullwert erreichen, ohne nach der 
negativen Seite liinuberzugehen. — Nimmt man die auch von R i n n e  hervorgehobene 
hohle S truktur der Krystalle an, so kann man auf den liindurckdiffundierenden Stoff 
eine ahnliche Betrachtung anwenden, u. so dic Schwingungen u. die Gleichrichtung 
erklaren. (Ztschr. Elektrochem. 36. 425—27. Juli 1930. Lucknow [Indien].) K le m m .

JM*
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W. Palmaer, Hisłorische Bemerkung. Zu der Arbeit von FISCH ER (C. 1929. II. 
1744) uber dio Lósungsgcschwindigkeit der Legierungen in  Salzsaure weist Vf. darauf 
hin, dafi die Theorie der Lokalelemente von d e  l a  R iv e  herriihrt, u. daB seine eigenen 
Arbeiten unvollstandig beriieksichtigt sind. (Ztsohr. Elektrochem. 36 . 474. Juli 
1930.) K le m m .

Alfred B . Focke, Die viagnetischen Susceptibilitdten von W ismuteinkrystallen. 
Die magnet. Susceptibilitat % eines nach dem Verf. yon G o tz  (C. 1 9 3 0 . I. 2998, vgl. 
auch G o tz  u. H a s l e r ,  C. 1 9 3 0 . I. 2682) hergestellten Bi-Einkrystalles wird mittels 
modifizierter GOUY-Methode bestimmt. /  ergibt sich in allen Richtungen senkrecht 
zur Hauptachse zu —1,487 • 10-6, parallel zur Hauptachse zu — 1,046 • 10-6 ; Mittelwert 
fiir ein hetorogenes Krystallaggregat ist —1,340-10-0. (Physical Rev. [2] 36 . 319—25. 
15/7. 1930. Pasadena, Ca., California Inst. of Technology.) L o r e n z .

S. Holgersson und A. Serres, Magnetische Eigenschaften und Krystallgitter der 
Ferrite. (Vgl. auch S e r r e s ,  C. 1929. II. 395.) F iir die Ferrite von Mg, Pb, Cu u. Ni 
gilt (G ruppel): 1. Sie sind bei Zimmertemp. ferromagnet. 2. Der konstantę Para- 
magnetismus des Fe20 3 X  =  1573-10-8 bleibt in den Verbb. erhalten. Die Temp.- 
Abhangigkeit folgt also der Formel { X — 1573-10-8) (T  — 0 ) =  Cm. 3. Die C u rie -  
Konstanten sind klein; sie schwanken zwischen 0,1352 u. 0,2207. Z n0-F e20 3 Yerhalt 
sich ganz anders: a) Es ist weder bei Zimmertemp., noch bei der Temp. der fl. Luft 
ferromagnet. b) Es besitzt nicht die oben genannte Temp.-Abhangigkeit, d. h. der 
konstantę Paramagnetismus des Fe20 3 bleibt nicht erhalten. c) Die C urie-K onstan tę  
is t viel groBer (^ 3 ) . Nach H o lg e r s s o n  (C. 1929. I. 372) besitzen alle diese Verbb.
— auch der Zn-Ferrit — Spinellgitter, d. h. es kann kein EinfluB des Gitters vorliegen. 
Neue Messungen zeigten, daB zwischen ,,trocken“ u. ,,naB“ hergestellten Praparaten 
magnet, kein Unterschied besteht. Cd-Ferrit nimmt eine Mittelstellung ein. E r ist 
bei Zimmertemp. bald ferro-, bald paramagnet. Is t er ferromagnet., so Yerhalt er sich 
wie die Gruppe I ; nachdem er irgendwie seinen Ferromagnetismus verloren hatte, ver- 
hielt er sich ahnlicli wie Z n0-F e20 3. — Offenbar stam m t der Magnetismus immer Yom 
Fe+3-Ion, das immer die gleichen Gitterpunkte einnimmt; aber die magnet. Eigg. des 
Fe-Ions hangen auch Yon den anderen Atomen ab, die die benachbarten Gitterpunkte 
besctzen. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 35—37. 7/7. 1930.) K le m m .

P. I. Wold und J. M. Hyatt, Der Halleffekt in Telluramalgamen. Vortrag. Vff. 
stellen Te-Amalgame m it etwa 30% Te dar. Diese Amalgame sind zunachst piast., 
werden aber nach wenigen Stunden h art u. brocklich. Die piast. Amalgame werden 
in  eine Form gegossen; HALL-Effekt, spezif. W iderstand u. Longitudinaleffekt wird 
gemessen. Der HALL-Effekt, der m it sehr kleinen W erten beginnt, wachst wahrend
2—3 Tage stetig; nach dieser Zeit ist die HALL-Konstante 0,9 (100 bis 500-mal groBer 
ais bei einem 0,5 Stde. alten Amalgam). Rontgenstrahlaufnahm en zeigen, daB inner- 
halb einer Stde. die krystalline S truktur des Amalgams so weit ausgebildet ist wie bei 
einem 2 Tage alten  Amalgam. Der Longitudinaleffekt beginnt ebenfalls m it sehr 
geringen W erten u. wachst stetig etwa in  gleichem MaBe wie der HALL-Effokt. (Phy
sical Rev. [2] 36 . 375. 15/7. 1930. Union Coli.) L o r e n z .

C. W. Heaps und A. B. Bryan, Diskontinuierliche Langenanderungen, die den 
Barkhausen-Effekt bei Nickeł begleiłen. (Ygl. B r y a n  u . H e a p s ,  C. 1 9 3 0 . I. 3015.) 
Es bostatigt sich, daB gleichzeitig m it der diskontinuierliehen Anderung der Magnet- 
starke (BARKHAUSEN-Effekt) bei N i-Draht eine plotzliche Langeniinderung ein tritt. 
Die groBte Langenanderung wurde zu 4,7-10_7cm gemessen. Im  AnschluB an die 
Vermutungen von H e a p s  u . T a y l o r  (C. 1 9 3 0 .1 . 494) entwickeln Yff. folgende An- 
schauung iiber den BARKHAUSEN-Effekt: E in  kleines Yol.-Element im Innern des 
Ni-Drahtes soli von Anfang an unter Spannung stehen; dies wird ein Abnehmen der 
magnet. Perm eabilitat u. eine YerhaltnismaBig groBere Zunahme der magnetostriktiven 
K ontraktion bei gegebener Magnetisierungsstarke bedingen. Infolgedessen -wird sich 
das betrachtete Vol.-Element beim Magnetisieren mehr kontrahieren ais das Materiał 
in  seiner Umgebung u. die anfangliche Spannung wird groBer werden, bis sie durch 
Abgleiten oder sonstige Neuanordnung des Yol.-Elements aufgehoben wird. Dies 
kann aber eine merkliche Langenanderung nur bewirken, wenn der Querschnitt der 
Inhomogenitat ein betrachtlicher Teil des Quersehnittes des ganzen Drahtes ist. Infolge
dessen m iissen  die Langenanderungen bei dunnen Drahten besser beobachtbar sein 
ais bei dicken D rahten, wie durch Yerss. bestatigt ist. Berechnungen unter obigen 
Annahmen ergeben 3,7-10-7 ccm  fiir das M inim alYol. der Inhomogenitat, die den 
BARKHAUSEN-Sprung erleidet. Yff. machen wahrscheinlich, daB die plotzlichen
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Anderungen in der Starkę der Magnetisierung dieses Vol.-EIements zwisehen 330 u. 
40 Einheiten liegen. (Physical Rev. [2] 36. 326—32. 15/7. 1930. Houston, Texas, 
Rice Inst.) L o r e n z .

Jan Sebor, Das J . ThomsenscJie Prinzip der Isodynamie und die W. Thomsonsche 
Regel. Dio Differenzen der Bildungswiirmen der Metallsalze u. der entsprechenden 
Sauren (HC1, HBr, H J, H N 03, 1/ 2 H 2SO., u. HF) sind nahezu unabhangig von der 
N atur der Anionen. Analog ist das THOMSENsche Prinzip der Isodynamie giiltig fiir 
die Differenzen der Bildungswiirmen mit gleichem Kation aber verschiedenem Anion. 
Die Regel ist nur gut anwendbar auf die 1. Salze, bei den Alkalisalzen auch auf die 
Fluoride u. Sulfate. (Chemickć Listy 24. 322—25. 15/8. 1930.) M a u t n e e .

W. Swietoslawski, Letzte Schlufifolgerungen, die Untersuchung uber die Homo- 
genitdt von ihermochemischen Daten belreffend. Letzte Antwort an VERKADE u. COOPS 
(vgl. C. 1930. I. 1277). Die Methoden, wie Vf. die Daten von Z u b o w , V a l e u r ,  
RlCHAP.DS u. SwARTS korrigierte u. wie er Inhomogenitaten in den Versuchsreihen 
anderer Forscher aufzufinden suehte, waren verschieden. Bei B e r t h e l o t s  u. S to h -  
MANNS Zahlen hat Vf. mehrere Korrektionsfaktoren nebeneinander ais móglieh, aber 
nicht ais sicher hingestellt. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 564—67. 15/5. 1930. War-
schau, Techn. Hochsch., Physik.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

John Q. Stewart, Fundamentale Beziehungen zwisehen Geometrie und Tkermo- 
dynamik. Yortrag. (Physical Rev. [2] 36. 377. 15/7. 1930. Princeton Univ.) L o r e n z .

F. Naumann, Uber die Aufstellung einer technischen Zustandsgleichung fiir iiber- 
und unterkritiscJie Ziistdnde der Luft. (Forts. u. SchluB von C. 1930. II. 18.) Ein neuer 
empir. Ansatz fiir cv m it 4 Konstanten wird aufgestellt. Eine Kurventafel gibt den 
Zusammenhang zwisehen T  u. der Enthalpie von 0 bis 200 at, die Werte stimmen 
fiir unter- u. uberkrit. Drucke mit den thermodynam. berechneten iiberein. (Ztschr. 
ges. Kalte-Ind. 37. 110—12. 134—37. Juni, Ju li 1930. Karlsruhe, Techn. Hochsch., 
Maschinenlab.) W. A. R o t h .

W. S. Kimball, Entropie, elastischer Zug und der zweite Hauptsatz der Themio-
dynamik, die Prinzipien des kleinsten Zwanges und der grófiten Wahrscheinlichkeit. 
(Vgl. C. 1929. II. 2419. 3113.) Vortrag. (Physical Rev. [2] 36. 377. 15/7.1930. Michigan 
State Coli., East L an s in g , Michigan.) L o r e n z .

Max Trautz und Martin Gursching, Kritik der elektrischen Differentialmethode 
zur Messung von Cv an Gasen. I II . Abkiihlungsgeschmndigkeit und Temperalurleit- 
vermogen von Gasen. (II. vgl. C. 1928. I I . 588; vgl. ferner 1930. I. 2223.) Um fiir 
den W andverlust bei der <7„-Messung korrigieren zu konnen, wird in ahnlich gebauten 
glasemen ZylindergefaBen von 80 Litem  eine kleine Kompression erzeugt, der Warme 
verlust wird manometr. verfolgt. Apparatur u. MeBmethode wird bis in alle Einzel 
heiten beschrieben u. diskutiert (siehe Original). Gemessen wird in Luft, C02 u. etwas 
H 2-haltigem Mcthan. Reproduzierbarkeit etwa 0,5%• Aus den relativen Warme- 
verlusten der MeBflasche werden Temp.-Leitvermogen u. Warmeleitzahlen der drei 
MeBgase abgeleitet (Definiertheit 5°/0, Abweichung von E u c k e n s  W erten bei Luft u 
C02 3°/o). (Ann. Physik [5] 4. 985—1016. 28/4. 1930. Heidelberg, Phys.-chem 
Inst.) " W. A. R o t h .

Worth H. Rodebush und Wm. F. Henry, Der Dampfdruck des Natriums 
Messungen niedriger Drucke mit dem dbsóluten Manometer. (Vgl. C. 1930. II. 1507. 
Fiir kleine Drucke arbeitete man bisher ausschlieBlieh nach K n u d s e n ,  wobei die DD 
des Na bekannt sein muB. Die Vff. kontrollieren die W erte m it Hilfo des „absol 
Manometers“ (vgl. C. 1927. H . 2085). Das Wagemanometer war m it kleinen Luft- 
drucken gegen ein M a c  L e o d  u . m it dem Dampfdruck von Hg geeicht. Fiir Na gibt 
die Formel: log pmm =  7,551—5400./T. Messungen zwisehen 263° (p — 0,00303 mm) u, 
396,5° (p =  0,3025 mm). (Journ. Amer. chem. Śoc. 52. 3159—61. Aug. 1930. Urbana
111.) W. A. R o t h .

Winton I. Patnode und Jacob Papish, Der Dampfdruck ton Siliciumtetrafluorid. 
Die Dampfdruck-Temp.-Kurve fiir Siliciumtetrafluorid wurde aufgenommen von 
—125°, 22 mm Druck bis —75°, 3238 mm Druck. Der Kp., genauer die SublimaUons- 
temp., bei 1 Atmosphare liegt nach dieser Kurve bei —95,7°. (Journ. physical Chem 
34. 1494—96. Juli 1930. Comell Univ.) W r e s c h n e r .

R. C. Payn und E. P. Perman, Dampfdruck und Verdiinnungswdrme. Teil VI 
Verdiimuingstvdrme von Chlorwasserstoffsdure, Natriumhydroxyd und Essigsdure 
(V. vgl. C. 1928. II. 333.) Die Yff. arbeiten in einem DEWAR-GefiiB bei 20, 30, 40 
50, 60 u. 70°. Meist werden 1 —5 g (im Hóehstfalle 35 g) W. zu 600—700 g Lsg. zu
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gegeben. Bei kleinen Zugaben ist die Warmeentw. der Zugabe proportional. Konz.- 
Bereiche: bei HC1 0,014—0,3 Mole auf 1 Mol W., bei NaOH 0,02—0,26 Mole auf
1  Mol W., bei Eg. 0,03—200 Mole auf 1 Mol W. bei 20°, bei den anderen Tempp. eine 
kleinere Spanne. Bei HC1 wird fiir 20° eine gute Obereinstimmung m it J . T h o m s e n  
gefunden. Die D aten werden auf rundę Konzz. (5, 10, 15, 20, 22,5 u. 25%) umgereclmet 
u. graph. dargestellt. Die Verd.-Warmen andern sich fiir ldeinc Konzz. u. hohe Tempp. 
fast geradlinig m it der Temp., fiir die hóchsten Konzz. wird bei etwa 60° ein flaches 
Minimum beobachtet. — Bei den Verss. m it konz. NaOH-Lsgg. werden alle Glasteile 
durch einen diinnen Ag-t)berzug geschiitzt, was aber die Vers.-Dauer erhóht, dio 
Genauigkeit merldich herabsetzt. Die Kurven ahneln denen fiir HC1, nur ist die Temp.- 
Abhangigkeit groBer u. es findet bei tieferen Tempp. ein Zeichenwechsel s ta tt; fiir 
eine 10%ig. Lsg. ist die Verdunnungswiirme fast eine lineare Funktion der Temp. — 
Die Kuryen fiir Eg. haben eine ganz andere Gestalt: bei allen Tempp. sinkt die fur 
hohe Konz. groBe Verdiinnungswarme rasch ab u. wechselt fiir die tieferen Tempp. 
ihr Vorzeichen, wobei sio deutlich duroli ein Minimum geht. Der EinfluB der Temp. 
ist nur bei kleinen Konzz. stark. Da die Verdunnungswarmen zwischen 20 u. 60% 
lineare Funktionen der Temp. sind, scheint es, daB sich die Konst. der Lsgg. in diesem 
Konz.-Gebiet m it der Temp. nicht andert. — Bei 40° wird in einer Vers.-Reilie wenig 
Eg. zu viel W. gefiigt. Bei einer 7°/0ig. Lsg. geht dio Lósungswarme durch Nuli, steigt 
bis etwa 42%  regelmiiBig an, bei etwa 70% besitzt die Kurve einen Wendepunkt. 
Das System W.-Eg. wird thermodynam. behandelt: Die berechnoten differcntialen 
Verdurmungswarmen stimmen m it den beobachteten gut iiberein. In  allen unter- 
suchten Fallen geben die Verdiinnungswarmen der wss. Lsgg. kaum einen AufschluB 
iiber ihre Konst. Da nirgends ein Knick auftritt, t r i t t  eine plótzliche Anderung der 
Konst. nicht auf, nur allmahliche m it Temp. u. Konz. (Trans. Faraday Soc. 25. 
599—610. Nov. 1929. Cardiff, Univ. Coli.) W. A. R o t h .

Ralph H. Bullard und Alfred C. Haussmann, Der Dampfdmck einiger Słannane. 
(CILt)4Sn, (CH3)3(GzH5)Sn  u. {C H ^^n-C -JI^Sn  werden untersucht; Kpp. 77,5—78,0°, 
107,0—107,5 u. 129,0—129,5°. Es wird mit einem Isoteniskop nach S m ith  u . M e n z ie s  
gearbeitet, das ganz aus Glas besteht. Temp.-Messung auf 0,05° genau. MeBbereich 
0° bis etwas oberhalb des Kp. (CH3)4Sn: log10 P  =  7,8955— 1747,8/T  von 0 bis 35°; 
7,5747— 1648,0/1’ von 35 bis 80°. (CH3)3(C2H 5)Sn: log10 P  =  7,9937— 1934,3/21 von 0 
bis 63°; 7,6630— 1822,7 /y  von 63 bis 111°. (CH3)3(n-C3H 7)Sn: logi„ P  =  8,3381— 
2164,0/jT von 13 bis 35°; 7,8142—1990,3/2' von 35 bis 132°. Verdampfungswarmen 
beim K p .760 pro Mol 7,41, 8,34 u. 8,91 kcal; die TROUTONschen Konstanten 21,0, 
21,9 u. 22,1. Die Fil. sind n. oder nichtpolar. (Journ. physical Chem. 34. 743—47. 
April 1930. Goneva, N. Y ., H obart Coli.) W. A. R o th .

P. E. Verkade und J. Coops jr., Oscillationserscheinungen. IV. Schmelzpunktu und 
Lóslichkeiten bei 25° in  Wasser und in  Benzol von einer Reilie normaler Monoalkylmalon- 
sduren. (III. vgl. C. 1928. I. 789; vgl. auch nachst. Ref.) n ist die „Termzahl“ der 
Verb., wenn man sie R 1-(CH2)n-R2 schreibt; diese Definition ist von der fruheren ver- 
schieden. Die Ameisensaure hat die Termzahl Nuli, Essigsaure 1, Oxalsaure die Term- 
zahl Nuli. ,,Vollstandige Oscillation“ liegt vor, wenn eine GroBe (Verbrennungs- 
warme, F. u. dgl.) m it steigendem n abwechselnd steigt u. fallt, eine „unvollstandige“ . 
wenn nur abwechselnd gróBere u. kleinere Differenzen auftreten. Bei einer „geraden 
Oscillation“ ist die Kurve fiir die Verbb. m it geraden Termzahlen die hoher liegende 
u. umgekehrt. Die FF. der gesatt. n. zweibas. Sauren zeigen eine „gerade Oscillation“ , 
ihre Lóslichkeiten in W. eine ,,ungerade“ . Die Nomenklaturen sind beiTlMMERMANNS, 
NEKRASOW  u .  den Vff. verschieden.

Die FF. der von den Vff. untersuchten Verbb. zeigen bei der n-amylsubstituierten 
Saure ein scharfes Minimum. Solche Minima sind auch bei anderen Substituenten 
beobachtet. Ilier ist dic Oscillation ,,vollstandig“ u. ,,gerade“ . Methylmalonsaure ist 
in  bezug auf den F. abnorm. Fiir die Konrergenztemp. der FF. bei unendlich langen 
K ettcn ist von TniM ER M A N S 117 i  2° angegeben; in der hier untersuchten Reihe 
liegt die Temp. hoher, etwa bei 130°. Es scheint also, daB die Konvergenztemp. fiir 
Terschiedene Reihen verschieden ist u. wesentlich hoher liegt, ais bisher angenommen. 
Die Packung der langen K ette scheint also nicht in allen homologen Reihen die gleiche 
zu sein.

Die Lóslichkeiten in  Bzl. u. W. bei 25° zeigen eine ,,vollstandige“ u. ,,ungerade“ 
Oscillation; auch hier ist die Loslichkeit der Methylmalonsaure in Bzl. abnorm. Bei 
der n-Hexylmalonsaure nimmt die Loslichkeit in  W. plótzlich stark  ab u. fallt mit
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F.
g in 100 g (25°)

W . Bzl.

Monomethylmalonsaure . . . ca. 127° 123,8 0,003
Monoiithylmalonsaure . . . . 114 —115° 170,9 0,015
Mono-n-propylmalonsiiure . . 96 — 97,5” 202,2 0,052
Mono-n-butylmalonsaure. . . 103,5—105° 106,7 0,044
Mono-n-amylmalonsaure . . . 81,5— 83° 213,4 0,765
Mono-n-hesylmalonsiiure . . 106 —107,5° 0,415 0,0306
Mono-n-heptylmalonsaure . . 96,5— 98° 0,184 0,0917
Mono-n-octylmalonsiture . . . 113,5—115° 0,0260 0,0132
Mono-n-nonylmalonsiiure. . . 104,5—105,5° 0,0115 0,0318
Mono-n-decylmalonsiiure. . . 118,5-120° 0,0025 0,0066
Mono-n-undeeylmalonsiiure . . 109 —110,5° — 0,0139
Mono-n-dodeeylmalonsaure . . 120 —121,5° — —
Mono-n-tridecylmaloiisiiure . . 111,5—112,5° — —
Mono-n-tetradeeylmalonsiiure . 121,5—123,5° — —
steigendem n ohne Oscillation. Die maximalo Loslichkeit (Mole/Liter) in Bzl. besitzt 
von den ungeraden Sauren das fiinfte Glied, in W. das dritte, von den geraden in Bzl. 
das Yierte Glied der Gesamtreihe, in W. das zweite (oder das Glied Nuli =  Malonsaure). 
Zwischen tiefstem F. u. groBter Loslichkcit besteht kein Zusammenhang. Das Bzl. 
fiir die Best. der Loslichkeit wurde gut mit P20 5 getrocknet, da Spuren W. die Loslichkeit 
stark  erhóhen. (Hec. Trav. ohim. Pays-Bas 49 . 568—77.15/5.1930. Rotterdam , Handels- 
hochschule.) W. A. R o t h .

P. E. Verkade und J. Coopsjr., Oscillationserscheinungen. V. Loslichkeit einer 
Anzahl ton zweibasischen Sauren der Ozalsaurereihe in  verschiedenen Losungsmitteln. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) Die FF. geben eine „yollstandige, gerade Oscillation". D ie ' 
Loslichkeiten in Bzl. bei 25° bestimmen die Vff. u. verwenden fiir die Loslichkeit in 
95%ig. Ameisensaure Daten von ASCHAN (1913), fiir die Loslichkeit in W. bei 20° 
Daten von L am o u ro u x  (1899). Stets ist hier die Oscillation ,,vollstandig u. ungerade“ . 
Die Sauren m it geraden n  sind in Bzl. prakt. unl., die ungeraden merklich 1., m it einem 
Maximum fiir n  =  5. Da fiir A. die gleiehe Oscillation gilt, kann man folgende Satze 
aufstellen: Die Loslichkeit einer Reihe von Homologen in verschiedenen Losungsmm. 
zeigt immer den gleichen Typ von Oscillation. F. u. Loslichkeit zeigon entgegen- 
gesetzte Typcn von Oscillation. C a r n e l l e y  u. T hom son stellten 1888 analoge 
Regeln fiir Isomere auf. Es scheint, daB sowohl bei den geraden wie bei den ungeraden 
Sauren die Lage der maximalen Loslichkeit fiir verschiedene Losungsmm. Yerschieden 
ist. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49 . 578—81. 15/5. 1930. Rotterdam, Handels- 
hochsch.) W. A. R o th .

W. G. Beare, G. A. Mc Vicar und J. B. Ferguson, Die Bestimmung der Zu- 
sammensetzung von Dampf und Fliissigkeit in  binaren Systemeti. I I .  Aceton-Wasser 
bei 25°. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1197.) Der App. wird Yerbessert in bezug auf Kon-
stanthaltung der Temp. Das Aceton (s2̂  =  0,792 36) enthielt 0,4% W.; daneben 
wird reines Aceton (s20,, =  0,790 72) benutzt. Vers.-Temp. +25°. Mit steigendem Druck 
steigt das Mol.-Oew. des Acetons etwas an (bei 85 mm der theoret. W ert von 58,05, bei 
192 mm 58,79 [28°]). Die Dampfdrucke von reinem Aceton werden zwischen 20 u. 35° 
gemessen:

Gew.-% Aceton Gesamtdruck Gew .-°/0 Aceton Gesamtdruck

FI. Dampf mm FI. Dampf mm

0 0 23,7 35,60 95,81 150,6
5,98 77,96 50,1 41,27 95,88 159,8
8,70 84,10 61,8 53,76 96,12 176,1

13,15 89,08 81,3 63,45 96,51 184,4
15,93 91,05 91,9 81,68 97,23 199,1
24,59 94,28 126,1 92,17 98,13 213,5
32,70 95,26 144,3 100 100 229,6
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Dio Zunalime des Mol.-Gew. von Aceton m it steigendem Druck beruht nicht auf 
Adsorption, sondern ist reell. Dic Zahlcn der Tabelle stimmen gut m it T a y l o r s  Ergeb- 
nissen (1900) iiberein. Die Resultato gehen m it der Formel von DUHEM-MARGULES 
zusammen, doch ist der Vergleich nicht scharf, da das Mol.-Gew. von Aceton druck- 
abhangigist. (Journ. physical Chem. 34.1310—18. Jun i 1930. Toronto, Univ.) W. A. R o.

E. P. Perman und W. D. Urry, Die Kompressibilitat wasseriger Ldsungen. Die 
Piezometerkugel ist von Quecksilber umgeben, das unter dem gleichen Druck steht 
wie die Fiillung. Die Piezometer bestehen aus 16m-Glas oder aus Natriumglas. Infolge 
sorgfaltiger Calibriorung u. Eichung aller App. ist der gesamte Versuchsfehler nur 0,25°/» 
Zum SchluB jeder Versuchsreihe wird nochmals beim Anfangsdruck gemessen. Fiir die 
Kompressibilitat des Glases wird korrigiert. Zur Kontrolle wird die Kompressibilitat 
von )V. (— d com/d at- 1/ccm) gemessen u. guter AnschluB an friiherc Bcstst. errcicht 
(bei 30° 446 x 10~7, bei 80° 456 x 10“7). Meist wird bis zu 200 a t gemessen (bei Harn- 
stoff nur bis 150 at) u. bei 30, 40, 50, 60, 70 u. 80°. Untersueht werden Lsgg. von Uohr- 
zucker, Harnstoff, KCl, CaCl2 bis zu Konzz. von 80, 67, 22 u. 50%- Analysen meist durli 
Best. der D. (Tabelle s. Original). F . von Harnstoff 131,8— 132,0°. Zeichnet man die 
Kompressibilitat von Rohrzuckerlsgg. ais Funktion der Gewichts-°/0, so ergeben sich 
gerade Linien, der EinfluB des Druckes auf die Kompressibilitat sinkt m it steigender 
Konz. Tragt man gegen Vol.-°/o auf, so t r i t t  bei kleinen Konzz. ein Minimum auf, das 
mit steigender Konz. yerschwindet (Temp. des Minimums etwa 50°). Hamstofflsgg. 
zeigen in kleineren Konzz. eine auf Hydrolyse zuriickfuhrende UnregelmaBigkeit, 
wahrend sich konz. Lsgg. n. verhalten (wie reine Fil.). KCI-Lsgg. ahneln den Rohrzucker
lsgg. Bei allen 3 Lsgg. verschwindet das Minimum in der Kompressibilitat, wenn etwa 
14 Moll. W. auf 1 Mol. gel. Substanz vorhanden sind. Bei CaCl2 sind die Kompressi- 
bilitatkonzentrationskurven stets deutlich geschweift. Vergleicht man bei 30° die 
Kompressibilitaten gleich n. Lsgg., so sind sie fiir das groBe Rohrzuckermol. am gróBten, 
fiir CaCl, wenig kleiner, fiir Harnstoff am kleinsten, wahrend die Kurve fiir KCl genau 
in der Mitte verlauft. E in deutlicher Zusammenhang m it dem Mol.-Gew. ist nicht vor- 
handen. Eine von G i b a u l t  1897 abgeleitete Formel fiir die Anderung der Kompressi
b ilitat m it der Konz. bewahrt sich bis zu hohen Konzz. Das spricht fiir vollstańdige 
Dissoziation der Elektrolyte.

Die von verschiedenen Autoren (namentlich P o r t e r  1907) aufgestellten Formeln 
fur dio Abhangigkeit des osmot. Druclcs von der Konz. werden unter Einbeziehung der 
Kompressibilitat diskutiert u. modifiziert. Die Resultate werden fiir Rohrzucker m it 
den experimentell gefundenen verglichen; der Anstieg des osmot. Druckes m it der 
Temp. stim m t m it den Verss. iiberein. F iir die iibrigen Lsgg. werden die osmot. Drucke 
berechnet. F iir CaCl2-Lsgg. werden aus den Gefrierpunktsemiedrigungen die osmot. 
Drucke abgeleitet u. m it den von den Vff. fiir 40° gefundenen verglichen. Die aus den 
osmot. Drucken fiir eine 22,5%ig. CaCl2-Lsg. abgeleiteten Verdiinnungswannen stimmen 
m it den von H a r r is o n  u . P e r m a n  (C. 1927. I I . 1557) beobachteten nur fiir tiefero 
Tempp. iiberein. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 126. 44—78. 2/12.1929.) W. A. R .

Hugh M. Huffman, George S. Parks und S. Benson Thomas, Thermischa 
Daten organischer Verbindungen. V H I. Die Warmeinhalte, Entropien und freien  
Energien der isomeren Hepłane. (VII. vgl. C. 1930. I I . 883; zu den Substanzen vgl. 
E d g a r ,  C a l i n g a e r t  u . M a r k e r ,  C. 1929. II. 279.) Die friiher aufgestellte Hypo- 
these, daB das niedrigst schm. Isomere die groBte Entropie u. freie Energie hat, 
stim m t nicht, eher scheint die Entropie systemat. m it der Anzahl der Verzweigungen 
abzunehmen; nur bei gleicher Anzahl von Verzweigungen scheint der erste Satz zu 
geltcn. Die spezif. Warmen werden nach NERNST m it weniger ais l °/0 Unsicherheit 
gemessen: 3-Methylhexan ais Glas u. FI. zwischen 71 u. 289° absol.; 3-Athylpentan 
fest zwischen 92 u. 137° absol., fl. zwischen 161 u. 295° absol.; 2,2-Dimethylpentan 
fest zwischen 92 u. 131° absol., fl. zwischen 153 u. 294° absol.; 2,3-Dimeihylpentan fl. u. 
ais Glas zwischen 68 u. 291° absol.; 2,4-Dimethylpenłan fest zwischen 92 u. 136° absol., 
fl. zwischen 160 u. 294° absol.; 3,3-Dimethylpenlan fest zwischen 92 u. 129° absol., fl. 
zwischen 146 u. 293° absol.; 2,2,3-Trimethylbulan fest in zwei Krystallmodifikationen 
zwischen 90 u. 236° absol., fl. zwischen 253 u. 294° absol. — Schmelzwarmen u. F F .: 
n-Heptan (182,2° absol.) 33,78 cal/g, 2-Methylliexan (154,0° absol.) 21,16 cal/g,
3-Athylpentan (154,3° absol.) 22,56 cal/g, 2,2-Dimethylpenlan (148,1° absol.) 13,98 cal/g,
2,4-Dimethylpentan (152,5° absol.) 15,97 cal/g, 3,3-Dimethylpentan (138,2° absol.) 
16,86 cal/g, 2,2,3-Trimethylbutan (247,7° absol.) 5,25 cal/g. 3-Methylhexan u. 2 ,3 -Di- 
methylpentan erstarren zu Glasem, die innerhalb von 10° bei etwa 85° absol. eine
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Yerdoppelung der spezif. Warme zeigen. 2,2,3-Tmmethylbułan hat bei 121,0° absol. 
einen Umwandlungspunkt: Umwandlungswarme 5,67 cal/g, also groBer ais die
Schmelzwarme. — Die Kurven der Molarwarmen von festen u. fl. Heptanen werden 
auf Grund von theoret. Anscliauungen (Zerlegung in D e b y e -  u . E lN STEIN -Funk- 
tionen fiir die einzelnen Bewegungsmógliclikeiten) diskutiert. Bisher hat man Glasbldg. 
nur bei polaren Substanzen beobachtet, das Auftreten bei 2 Heptanen macht die 
Annahme einer Bldg. hochmolekularer Gruppen ais Erklarung unwahrscheinlich; es 
steigen nur in einem kleinen Temp.-Intervall die Kohasionskrafte stark an, wodurch 
die Oszillationen denen des Krystalls ahnlich werden u. damit auch die spezif. Warmen. 
Weitere Diskussionen siehe im Original. Die Entropien bei 25° werden fiir die 9 Heptane 
fiir  den fe s ten  Z u stan d  b e rech n e t u. m it der friiher aufg este llten  Formel S 2,js =  25,0 +  
7,7 x  Anzahl der C-Atome — 4,5 X Anzahl der Seitenketten yerglichcn. Die t)ber- 
einstimmung ist meist gut. — Die freien Bildungsenergien konnen berechnet werden, da 
im B u k e a u  o e  S t a n d a e d s  die Verbrennungswarmen ais fast ident. zu 1148 kcal be- 
stim m t sind; die freien Energien schwanken zwischen — 5,1 kcal fiir das 2,2,3-Trimethyl- 
butan u. — 7,3 kcal fiir das n-Heptan. DaB die Verzweigung die freie Energie etwas 
vermehrt, war auch bei den Oktanen beobachtet worden; jedenfalls ist das n. Paraffin 
in jeder Gruppe das stabilste. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3241—51. Aug. 1930. 
Stanford XJniv., Calif.) W. A. R o th .

E. Lange und Z. Shibata, Lósungswarmen schwerloslicher Elektrolyte. I I . Be- 
stimmung der Lósungswanne von A gJ bei 25,0°. (I. vgl. C. 1927. I. 2519.) Vff. messen 
bei 25° die Fallungswarme von AgJ aus 3 verschieden konz. Ausgangslsgg. von K J  u. 
AgN03 in einem nicht isothermen, adiabat. Calorimeter m it kleinem Ag'-t)berschuB, 
um gute Floclcung zu erzielen. Zur Kontrolle wird der Nd. in KCN-Lsg. gel. u. mit 
sicher stabilem AgJ verglichen. Bei nicht yollstandiger Flockung finden Yff. 0,1 kcal 
wenigcr; also wird bei der Flockung Warme entwickelt. Der geflockte Nd. ist therm. 
m it stabilisiertem A gJ ident. Ais ,,erste“ Losungswarme ergibt sich —26,71 ±  0,05 kcal 
pro Mol. AgJ ( B e e t h e l o t  bei 15° 26,90, T h o m s e n  bei 18° 26,44 kcal). (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 149. 465—71. Sept. 1930. Miinchen, Chem. Lab. d. Akad., 
Physikal.-chem. Abt.) . W. A. R o t h .

A3. K o llo idchem ie. C apillarchem ie.
S. Lipatow, Zur Theorie der Synaresis. Vf. dehnt seine Unterss. auf die Viscose 

aus, dereń Viscositatsanderungen wahrend der Reife, m it u. ohne Zusatz von Elektro- 
lyten, sowie das Gelatinieren ebenfalls m it u. ohne Elektrolyten genau zahlenmaBig 
verfolgt wird. Des weiteren wird die Synaresis der Viseose in  ihrer Abhśingigkeit von 
Temp. u. Konz. bestimmt, u. erweist sich ais direkte Funktion der Konz. der bei der 
Hydrolyse der Viscose entstehenden Prodd. Im  Gegensatz zu K u h n  formuliert Yf. 
das Gelatinieren u. die Synaresis ais „die Erscheinung einer Annaherung u. Bindung 
der hydratisierten Teilehen, bedingt durch die W irksamkeit der zwischen den hydrati- 
sierten Teilehen bestehonden Anziehungskrafte". Bzgl. des an  der Viscose gesammelten 
Zahlenmaterials muB auf das Original verwiesen werden. (Journ. Russ. phys.-chem. 
Ges. [russ.] 62. 39—55. 1930.) T a u b e .

J. L. Shereshefsky, Der ubereinstinnnendc Zustand des M azimums der Oberflachen- 
spannung von gesdttigten Ddmpfen. Vortrag. Vf. schreibt die Gleichung zur Berechnung 
der Oberflachenspannung o [o =  (r h/2) (d1 — d2), r Radius der Capillaren, h Steig- 
hohe, dx u. d„ D. der Fl. u. des Dampfes] in folgender Form: oz — r h ej/2 — r h eJ2. 
Yom Standpunkt der ANTONOWschen Regcl wiirde m an o, ais die Zwischenflachen- 
spannung, r h eJ2 ais die wahre Oberflachenspannung der Fl. u. r h eJ2 ais die Ober
flachenspannung des gesiittigten Dampfes auffassen. Durch Kombination der obigen 
beiden Gleichungen m it der Mc LEODschen u. der GOLDHAMMERschen Gleichung 
ergibt sich ein Ausdruck fiir die Temp.-Abhangigkeit der Oberflachenspannung des 
Dampfes oD =  K  (1 — T jT k)d2. In  der N ahe der k rit. Temp. T k bei der Temp. T m 
besteht ein Maximum yon aD. T m/T k wird fiir 19 yerschiedene Substanzen berechnet 
u. gleich 0,91 gefunden. (Physical Rev. [2] 36. 377. 15/7. 1930. Mellon Inst. of Industr. 
Research.) LORENZ.

Ernest S. Hedges, Zur Theorie der Bildung periodischer Strukturen. Der Vf. zeigt, 
daB auch die Wo. OSTWALDsche Diffusionswcllentheorie nicht zur Erklarung aller 
beobachteten period. Strukturen hinreicht. (Kolloid-Ztschr. 52. 219—22. Rey. gen. 
Colloides 8 . 193—99. 1930. London, Univ., Bedford College.) R. S c h m ie d .
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Erich Samuel, Experimentaluntersuchung uber die Broitmsche Molekułarbewegung. 
Zur experimcntellen Priifung der E IN S TE IN- Sm O LUC HO WS KIs c he n  Theorie der BROWN- 
sehon Molekułarbewegung wurde die sogenannte Nochverweilzeit bestimmt, d. i. die 
mittlere Zeit, die ein Teilchen fur eine definierte Ortsveranderung braucht. Untersucht 
wurden naeh der Keimmethode hergestellte Gold- u. Silberhydrosole, dereń Viseositaten 
durch Zusatze von Glyccrin oder von konz. Zuckerlsgg. Ycriindert wurden. Zur Priifung 
der Ubercinstimmung der Ergebnisse m it der Theorie wurden die theoret. u. die aus 
den Verss. folgendo Kurve fiir die Wahrscheinlichkeit, daB ein Teilchen in  einer be- 
stim m ten Zeit das Beobachtungsgebiet verlaBt, in Abhangigkeit von der Zeit mit- 
einander verglichen. F iir kleine Zeiten wurde eine Abweichung festgestellt. Die 
Unters. der Abhangigkeit des Diffusionskoeffizienten von der Viscositiit zeigte, daB 
der aus dem Diffusionskoeffizienten berechnete Teilchenradius m it wachscnder Vis- 
co3ita t  ldeiner wird u. einem konstanten Grenzwert zustrebt. Die darum nach der 
ZsiGM ONDY-SlEDENTOPFschen Methode unternommene GróBenschatzung stiitz t den 
bei kleiner Visco3i ta t erm ittelten Teilchenradius. Den Grund dieser Ersclieinung laBt 
der Vf. offen. Bei der Diskussion der Fehlerąuellen weist der Vf. darauf hin, daB sich 
boi Messungen m it verschicdenen Schichtdicken der Hydrosole ein EinfluB der Wando 
auf die Nochvenveilzeiten bemerkbar maeht. Bei kleinen Schichtdicken brauchten dio 
wandnahen Submikronen langere Zeit, um an  die Grenze des Beobachtungsgebietes 
zu kommon. Dieser EinfluB reicht nach den Angaben des Vf. zur quantitativen Er- 
klarung der Abweieliungen nicht aus. (Ann. Physik [5] 5. 677—700. 7/7. 1930. Kónigs- 
borg, II. Physikal. Inst.) " SCHNURMANN.

H. Cassel, Zur Kenntnis der Adsorptionserscheinungen in Mehrstoffsystemen. 
Vf. zieht Messungen von WAGNER (C. 1930. I. 1447) heran, um eine fruher abgeleitete 
thermodynam. Beziehung (vgl. C. 1926.1. 1774) zu verifizieren. (Ztsehr. physikal. Chem. 
Abt. A. 148. 95—96. Juni 1930. Berlin, Inst. f. physikal. Chemie d. Techn. Hoch- 
schule.) H. Ca s s e l .

B. Anorganische Cliemie.
S. D. Satwalekar, L. W. Butler und J .  A. Wilkinson, Beaktionen in fliissigem  

Schwefelwassersloff. V III. Spezifische Leitfahigkcit von fliissigem Schwefelwassersłoff. 
(VI. vgl. C. 1929. II . 546.) Die bisherigen Angaben uber die Leitfahigkeit yon fl. H 2S 
schwanken stark. Mit Gleichstromu. einem D’ARSONAL-Galvanometer wurde bei—78,5°
3,7-10- 1 1  reziproke Ohm gefunden. Sind geringe Mengen von W. yorhanden, so steigt 
der W iderstand. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3045— 47. Aug. 1930. Ames, Iowa, 
S tate College.) K le m m .

O. Lievin und J. Declerck, Kinetik der alkalischen Jodlósungen. EinflufS von Alkali- 
boraten. Alkal. Jodlsgg. bilden bekanntlich Jodat; die Geschwindigkeit liangt von den 
Bedingungen ab (vgl. C. 1922. I I I .  1115). Mit Na OH oder KOH erhalt man ein 
Maximum der Geschwindigkeit, wenn 3 Moll. KOH auf 2 J-Atome kommen. Is t Alkali 
im UberseliuB, so steigt die Geschwindigkeit m it der Jodidkonz.; ist Jod  im OberschuB, 
fallt sie m it steigendcm Jodidgeh. Mit Alkalicarbonat dagegen steigt die Geschwindig
keit m it dem Alkali-, sie fallt m it dem Jodidgeh. Metaborate verhalten sich wie Carbo- 
nate (u. dreibas. Phosphato): Die Geschwindigkeit steigt m it dcm Alkali-, fallt m it dem 
Jodidgeh. Variiert man das Verhaltnis K O H : B(OH)3, so bleibt die Geschwindigkeit 
sehr klein, bis die dem Borax entsprechende KOH-Menge zugegeben ist. Gibt man melir 
Alkali zu, so steigt sie bis zu einem Maximum u. fallt dann wieder, genau wie beim KOH 
selbst; ebenso erreicht man ein Maximum, wenn auf 2 Jodatomo 3 Moll. nicht ver- 
bundenen Alkalis kommen. Borax verhalt sich genau wie das Bicarbonat oder das 
neutrale Phosphat. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 45—47. 7/7. 1930.) K le m m .

Rudolf Brill, , , Tricalcium siticał". A us d e r  I d e n t i t a t  d e r D E B Y E -S p ek tren  
v o n  e rschm olzenem  3 C a 0 - S i 0 2 u . 2 CaO • S i0 2 fo lg e rt V f., daB beido id e n t. sin d , u. 
e rs te re s  n u r  no ch  fre ies CaO e n th a lt .  (Z em en t 19. 796. 21/8. 1930.) SALMANG.

W. Schroeder, Das reziproke Salzpaar M gS0i-N aJN 03)„-H„0. I I I .  (Caliche 12. 
546—56. April 1930. — C. 1930.1. 2228.) " '  R. K. M u l l e r .

W. Schroeder, Das reziproke Salzpaar MgS0.l-Na.,(N03)„-H„0. IV. (Caliche 12. 
557—65. April 1930. — C. 1930. I. 2228.) ‘ R. K. Mu l l e r .

W. Schroeder, Das reziproke Salzpaar il/gSO.v Na„(NOs)„-H„0. V. (Caliche 12. 
46—55. M ai 1930. — C. 1930. II. 1512.) '  R. K. M u l l e r .

G. Leimbach und A. Pfeiffenberger, Das System N aN 0r Na2S0_r MgCl2-H„0 im  
Temperaturgebieł von0—100°. I I . (I. vgl. C. 1929. II . 2485.) U nter Beigabe zahlreicher
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Tabellen u. Diagramme werden dio Gleichgewichtsverhaltnisse des Systems N aN 03- 
Na2SO,-MgCl.,-HnO bei 50° u. der dabei beteiligten Salzpaare diskutiert. (Caliche 11. 
340—52. Nov. 1929.) R. K. Mu l l e r .

G. Leimbach und Pfeiifenberger, Das System N aN 03-Na2S 0 Ą-MgCl2-H20  im  
Temperalurgebiet von 0—100°. III . (II. vgl. vorst. Ref.) Gleichgewichtsverhaltnisse 
bei 75° in  dom System N aN 0;,-Na2S0.r MgCL-Ii20  u. in  den Randgebieten. (Caliebe 11. 
386—94. Doz. 1929.) " R. K. M u l l e r .

G. Leimbach und Pfeifienberger, Das System NaNOr Na2SO,r MgCl2-H /J im 
Temperalurgebiet von 0—100°. IV. (III. vgl. vorst. Ref.) Darst. der Grenzsysteme 
Na„SO., +  MgCL =  2 NaCl +  MgS04, N aN 03-N a,S04-NaCl-H„0 u. 2 NaNO, +  MgCU 
=  Mg(N03)2 +  2 NaCl bei 100°. (Caliche 1 1 .“ 428—38. Jan. 1930. Lab. Chor- 
rillos.) _ R. K. M u l l e r .

G. Leimbach und A. PfeiSfenberger, Die Vermeidung zu liolier Magnesium- 
konzentrationen in  Salpeterlosungen. (Vgl. vorst. Ref.) Abdruck einer chilcn. Patent- 
anmeldung. Aus den Untorss. der Vff. iiber das System N aN 03-Na2S0,,-MgCl2-H20  
ergibt sich, daB sich beim Eindampfen der Diinnlaugen aus Caliche unter Umstanden 
leicht Dicklaugen bilden, die einen zu hohen Geh. an Mg-Salzen aufweisen. Werden 
die Diinnlaugen beim Eindampfen in geeigneter Weise m it Na,SO.,, event. unter Zusatz 
von N aN 03, in Beriihrung gebracht, dann werden die unerwiinschten Salze, besonders 
die Mg-Salze, in Form von unl. Doppelsalzen niedergeschlagen, u. brauchbare Dick
laugen erhalten. (Caliche 12. 57—62. Mai 1930.) R. K. M u l l e r .

J. Foret, tlber das Nitroaluminat des Calciums. Aus wss. Lsgg. von Ca-Aluminat 
u. Ca(N03)2 erhiilt man ein neues, sclion krystallisiertes Doppelsalz der Formel 3 CaO' 
Al20 3-Ca(N03)2-16 H 20 , wenn fiir die Konzentrationsverhaltnisse die Bedingung 
CaO >  3 A12Ó3 u. Ca(NÓ3)2 >  A120 3 eingehalten wird. Das System wird phasentheoret. 
kurz untersucht. (Compt. rond. Acad. Sciences 191. 52—54. 7/7. 1930.) K le m m .

C. V. Smythe und Carl L. A. Schmidt, Untersuchungen uber die Art der Ver- 
einigung von Eisen mit gewissen Proteinen, Aminosduren und verwandten Verbindungen. 
(Journ. biol. Chemistry 88 . 241—69. Aug. 1930. — C. 1930. II. 221.) B e r g m a n n .

Ralph Friess, Die Einwirkung von Ammoniak auf das System ZnCl2-N IItGl-H.,0. 
Vf. bestimmt: 1. don pn von wss. ZnCl2-NH,Cl-Lsgg. verschiedener Konz. bei 20°;
2. die ungefahre Menge NH3, die notwendig ist, um eine Fallung zu erzeugen; 3. den Pu 
der Mutterlauge; 4. die Zus. des Nd. Es ergab sich, daB bei einem ZnCl2-Geh. von 
mindestens 5°/0 u. einem NH^Cl-Geh., der groBer ais 15% war, stets ZnCl2- 2 NH3 
ausfiel; war der NH,C1-Gch. geringer, so fiel ein bas. Salz aus, das etwa die Zus. ZnCl2- 
4 ZnO hatte. Dieses Ergebnis ist leicht zu Terstohen: Bei Ggw. von viel NIL,Cl ist 
prakt. nur NH3 in Lsg., keino OH'-Ionen; es fallt ZnCl2-2 NH3 aus. Bei Anwesenheit 
von wenig NH,C1 bildet NH3 merkliche Mengen OH'-Ioncn, es fallt ein bas. Salz aus. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3083—87. Aug. 1930. Madison [Wisconsin], French 
B attery  Comp.) ' K l e m m .

F. Paneth, Bemerkungen zu der Arbeit der Herren G. Scliultze und E. Muller iiber 
Bleiwa.ssersloff. In  der Mitteilung dieser Autoren (vgl. C. 1930. I. 3536) wurde ge- 
zeigt, daB Pb durch akt. Wasserstoff in eine fluchtige Verb. iibergefiihrt wird, u. ge- 
schlossen, daB damit die von P a n e t h  (C. 1929 .1. 2867) behauptete Existenz von freiem 
Methj'1, das ebenfalls Bleispiegel zum Verschwinden bringt, widerlegt sei; es liabe sich 
um eine Wrkg. von ak t. Wasserstoff, nicht von Methyl, gehandelt. Diese SchluBweise 
ist log. unzuliissig. Ferner weist Vf. darauf hin, daB die Existenz von freiem Methyl 
durch eine Reihe weiterer Feststellungen bewiesen sei. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 
7. 155—56. Marz 1930.) K le m m .

Motoo Watanabe, tJber das Gleichgewicht bei der Reduktion von NiO durch CO. 
(Vgl. auch C. 1930. I I .  365.) Mit Hilfo einer sta t. Methodc wurde fiir die Rk. 
zwischen 663 u. 852° eine Gleichgewichtsbcziehung empir. erm ittelt. (Seient. Papers 
Inst. physical. chem. Res. 13. Nr. 246—253. Buli. Inst. physical chem. Res. [Ab- 
stracts], Tokyo 9. 46—47. Jun i 1930.) ” S c h u s t e r i u s .

Victor Spitzyn und L. Kaschtanow, TJntersuclmngen im Gebiet des Tantali und 
seiner Verbindungen. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 295—312. Moskau, 
Univ. — C. 1929. I I .  2031.) I C l e v e r .

Bart Park, Notiz iiber die Herstellung von silberfreiem Kupfer. Fiir spektroskop. 
Unterss. benotigte Vf. Yollkommen Ag-freies Cu. Alle kauflichen Proben waren nicht 
ganz frei von Ag. Man kann aber aus kauflichem Kupfer das Ag durch fraktionierte 
Elektrolyse entfernen. Das Ag sammelt sich in den ersten Fraktionen an, die spateren
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enthalten weniger ais 0,0002% Ag. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3165—66. Aug. 1930. 
Houghton [Michigan], Michigan College of Mining and Techn.) KLEMM.

P ierre  Poulenc, Brompyridinkompleze des Rhodiums. Die Untcrs. der Brom- 
alkalisalze des Rh (vgl. C. 1930. II. 224) ergab erhebliche Unterschiede m it den ent- 
sprechenden Cl-Salzen. Es solłten je tzt die Pyridinsalze vergliclien werden. Gibt man 
zu einer wss. Lsg. von RhBr3 2—3 Moll. Pyridin auf 1 RhBr3, so erhalt man in der K alte 
langsam, schnell in der Hitze, braune Ndd. wechselnder Żus. Einige Tropfen A. be- 
fórdern die Fallung sehr stark. In  alkoh. Lsg. erliiilt man einen braunen, amorphen 
Nd. der Zus. [Rh2(C5HsN)2(H20)B r6] +  2 H 20 . Dieser Nd. ist unl. in W. u. Chlf., wl. 
in A., lost sich aber in konz. Alkalilsgg. — Gibt man zu wss. Lsgg. von RhBr3 6 Moll. 
Pyridin, so erliiilt man beim Erhitzen auf dcm Wasserbade orange gefarbtes 
[Rh(C5H 5N)3Br3]. LaBt sich aus A.-Chlf. umkrystallisieren. Mit kochender starker 
HBr-Lsg. erhiilt man 2 RhBr3 • 3 PyrH Br. Das Clilorid Rh(Pyr)3Cl3 wird viel weniger 
leicht von H B r angegriffen. — Mit 20 Moll. Pyridin erhalt man Br[RhBr2(C5H 5N)4] +  
6 H 20, das in 2 leicht ineinander umwandelbaren Krystallformen (goldgelb bzw. 
orange) existiert. Erhitzen auf dem Wasserbade m it A. liefert [Rh(Pyr)3Br3]; das ent- 
sprechende Cl-haltige Salz ist viel stabiler. — LaBt man auf dem Wasserbade 2 Moll. 
Pyridin u. viel P yr - H B r einwirken, so erhalt man braunrote K rystalle von [Rh(C0H 5N )2 • 
Br4]CsH 6N. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 54—56. 7/7. 1930.) K l e m m .

D. Organische Chemie.
Christopher Kelk Ingold, Uber den Mechanismus der Hydrolyse ton Carbonsaure- 

estern und die sie beherrschenden Faktoren. I I I . Die Berechnung molekularer Dimensionen 
aus den hydrolytischen Slabililatsmaxima. (II. vgl. C. 1930. II. 1967.) Ausgeliend 
von der Definition, daB eine katalysierte Rk. eine solclie ist, bei der die Zers. eines 
Zwischenprod. unter anderem zur Regenerierung eines Ausgangsstoffes fiihrt, u. von 
der Annahme, daB der erste Schritt zur Verseifung eines Carbonsaureesters in  der 
Bldg. eines Ester-Katalysator-Komplexes besteht, diskutiert Vf. folgende 4 Faktoren, 
die die kataly t. Verseifung eines Esters beherrschen: statist. Effekte, polare Ein- 
fliisse, ster. Faktoren u. die Wrkg. des Rk.-Mediums. Aus den m athem at. Ableitungen, 
die im Original nachgelesen werden miissen, ergibt sich, daB fiir symmetr. gebauto 
Dicarbonsaureester die K onstanten l \  u. k2 der sauren Verseifung sich wie 2: 1 ver- 
halten, was m it der Erfahrung in  bestem Einklang steht. Die K onstanten der alkal. 
Yerseifung gestatten weiter eine Berechnung der Entfernung r zwisehen den Carboxyl- 
gruppen, genauer zwisehen der Ladung an  der einen Gruppe u. dem Angriffspunkt 
der Verseifung an  der anderen. Es ist k jk .t =  2 exp (6,97 X 10_8/r). An cinigen 
Beispielen wird gezeigt, daB die so erhaltenen W erte r in  guter t)bereinstimmung 
stehen m it denen, die sich nach der bekannten BjERRUMschen Methode aus den beiden 
Dissoziationskonstanten der entspreehenden Saure ergeben. Dabei ist angenommen, 
daB eine Fortpflanzung der polaren Einfliisse nur durch das Medium, nicht durch 
die K ette stattfindet, was fiir die Homologen der Oxalsaure von Bernsteinsiiure auf- 
w arts auch zutreffen diirfte, n icht aber fiir Oxalsiiure, Malonsaure u. ungesatt. Ester, 
dereń Doppelbindung m it den Carboxylen konjugiert ist, z. B. fur die Ester der Malein- 
u. Fumarsaure. Da die Wrkg. durch die K ette in  letzteren beiden Fallen gleich sein 
diirfte, ist das Verhaltnis der beiden r (niimlich 1,45) ais fehlerfrei zu betrachten. Der- 
selbe W ert ergibt sich aus geometr. Uberlegungen unter der Voraussetzung, daB der 
Abstand zweier einfacli gebundener C-Atome 1,52, der zweier doppelt gebundener 
1,35 ist, daB weiter die Ladung symmetr. im Carboxył yerteilt ist, also ih r Scliwer- 
punlit in  der Mitte der O—0-Verbindungslinie, 0,7 A vom zugehórigen Kohlenstoff- 
atom liegt, daB weiter der Angriff der alkal. Hydrolyse an  der Oberflache des C-Atoms 
erfolgt, u. daB endlich der Winkel zwisehen den beiden einfachen Valenzen eines doppelt 
gebundenen Kohlenstoffatoms 120° betragt. (Vgl. BkSSLEY, IxGOLD u . T h o rf e ,  
Journ . chem. Soc., London 107 [1915], 1080.) (Journ. chem. Soc., London 1930- 
1375—86. Jun i. Leeds, Univ.) B e rg m an n .

R . L. S hriner und J . H . Young, Optisch-aklive Salze des 2-Nitrooctans. In  Er- 
weiterung der Verss. von R . K u h n  u . A l b r e c h t  (C. 1927. II. 1009) am 2-Nitrobutan 
wird auch fur das 2-Nitrooctan naehgewiesen, daB sein Na-Salz opt.-akt. ist. DaB 
tatsaclilich dem Salz die A ktivitat zukommt, ergibt sich aus folgenden Argumenten: 
Beim Mischen iiquivalenter Mengen von 2-Nitrooctan u. Na-Athylat wurde eine Lsg. 
erhalten, dereń Drehung wahrend 24 Stdn. konstant blieb u. sich auch bei Zusatz
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eines weiteren Mol. N a-Athylat nicht anderte, so daB also schon m it einem Mol. Alkali 
die Salzbldg. vollstandig gewesen sein muB. Regeneriorung der Nitroverb. aus ihren 
Salzen fiihrt zu opt.-akt. Priiparaten, -wenn auch bei —10° die A ktiyitat auf 24, bei 
—70° auf 71°/0 der ursprunglichen sank. Das K-Salz dreht genau so wie das Na-Salz. 
Linksdrehendes Na-Salz gab m it Brom opt.-akt. (linksdrehendes) 2-Brom-2-nitro- 
oetan. ( +  )-Octyl-2-nitrit gab bei der Behandlung m it Na-Athylat eine Lsg., die 3,46° 
drehte, dereń Drehung aber beim Stehen allmahlich auf -|-6,000 hinaufging. 2 Moll. 
Alkali beschleunigten diesen ProzeB, der ais Verseifung des Salpetrigsaureesters an- 
zusehen ist. — Nitroverb. u. Salz zeigen im Sichtbaren verschiedene Absorption. 
Die ubliche aci-Formel I  kann keine Erklarung fiir die opt. A ktivitat geben, wohl aber 
die Formel II yon H o l l e m a n  (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 13 [1894], 405); oder aber 
man muB die Elektronenformeln III u. IV zu Hilfe nehmen, von denen aber nur IV 
ein asymm. Atom enthalt u. so die opt. A ktiyitat der Salze erklaren kann. Das Ab- 
sinken der opt. A ktivitat bei der Salzbldg. ist yielleicht so zu deuten, daB aueh Molekule 
der Formel III entstehen; daB Raoemisation ein tritt, erseheint durch die schon er- 
wahnte Beobachtung ausgeschlossen, daB die Salzaktiyitat 24 Stdn. konstant bleibt. 
DaB sich kein GMchgewicht zwischen III u. IV einstellt, wird von den Vff. durch die 
Annahme gedeutet, daB sich IV durch Solvatation zu V stabilisiert, oder daB — was 
auf dasselbe herauskommt — die Nitroyerb. sich sogleich m it dem Athylation zu V 
kombiniert.

I R-CH=N<qH II R-CH— N-OH

III
r ' + ; o ;  

r : c : : n  ‘ 

• o -

Na+ IV
R' . . o :

r :C:n 
•• + .

o

Na+

R' + ! o  
R :C :N  "

I i
: o : c „ ii;

o :

V e rsu c h e . (+)-2-Octanol, iiber das Brucinsalz des sauren Phtlialsaurcesters aus 
inakt. 2-Octanol dargestellt, zeigte K p .20 86° u. M d 25 =  +10,23°, die (—)-Verb. K p .16 84° 
u. [«]d25 =  —10,25°. Mit PBr3 bei hochstens 5° umgesetzt, entstand aus (+)-2-Octanol 
(—)-2-Bromoetan, K p .18 83—84°, [a]n“  =  —33,1°, aus (—)-2-Octanol (+)-2-Bromoctan, 
K p.ls 83—84°, 0 ]D25 =  +29,8°. — (+)-2-Nitrooctan, C8H 170 2N. Aus (—)-2-Brom- 
octan m it Ag-Nitrit in  Bzl. bei 0°, dann bei 100°. Hellgclbes Ol, K p .„3 102—105°; 
[a]D25 =  +15,84° (in A .).— (—)-2-0ctylnUrit, CsH 170 2N. Nebendem yorigen. K p .18 86 
bis 90°; [a]D26 =  +8,17° (in A.). — (— )-2-Nitrooctan, CsH 170 2N. Darst. analog. K p .18 
100—103°. [a]D25 =  —10,8° (in A.). — (—)-2-Octylnilrit, C ^ O j N .  Kp.is 85—90°; 
[a]n2S =  —6,85° (in A.). — Das Na-Salz des (+)-2-Nitrooctans zeigte [ajD25 = .+ 3 ,2 9  
oder +3,31°, das K-Salz +3,74 oder 3,96°, je nachdcm, ob 1 oder 2 Moll. Athylat 
yerwendet wurden. Aus dem Na-Salz der (+)-Verb. bei —10° durch Saurezusatz 
wiedergewonnenes (+)-2-N itrooctan zeigte [ a ] D 25 =  +3,86°, aus dem Na-Salz der 
(—)-Verb. bei —70° regeneriertes (•—)-2-Nitrooctan [a]!)25 =  —7,7°. — (— )-2-Brom-
2-nitrooctan, CsH l60 2NBr. Aus dem Na-Deriv. des (—)-2-Nitroootans m it Brom. [ocJd25 
wurde zu —2,92, in  einem anderen Fali zu —2,22° beobachtet. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 3332—40. Aug. 1930. Urbana, Illinois.) B ergm ann .

Harry B. Dykstra, J. Franklin Lewis und Cecil E. Boord, Eine kemsynłhetische 
Bildungsweise ungesdttigler Kohlenwasserstoffe. I. a-Olefine. Die bisher beschriebenen 
Bildungsweisen der a-Olefine (CH2 =  CHR) sind miihsam u. unergiebig; sie sichern 
weiter nicht immer die Konstitution. Bis zu einem gewissen Grade von diesen Ein- 
schrankungen frei erweist sich die Methode von S w a l le n  u. B o o sd  (C. 1930 .1. 3426), 
die vom a,/?-Dibromdiathylather CH2Br-CHBr- OC2H 5 ausgeht. Umsetzung m it 
GRlGNAUDschenVerbb. fiihrt zum Ersatż des a-standigen Broms durch einenKW-stoff- 
rest, w'orauf m it Zink nach dem Schema:

R-CH—OC2HE +  Zn — >- R : CH =  CH, +  C2H 5OZnBr
ÓH2Br

der gesuchte KW-stoff gebildet wird — zwar langsam, aber m it geniigender Ausbeute. 
Es empfiehlt sich nicht, den cc,/?-Dibromdiathylather yor der Verwendung zu reinigen. 
Vff. beschreiben die Herst. yonPenten-1 (R =  n-C3H 7), Hexen-1 (R =  n-C4H9), 4-Methyl-
pen ten -1 ( r  =  ^ > C H —C H„), 5-Methylhcxen-l (R  =  ^ > C H - C H 2-CH2).



2506 D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1930. II.

4-Methylpenten-l war noch n icht beschrieben; in  den anderen Fallen wurden physikal. 
K onstanten, die m it denen entsprechender bei tiefen Tempp. hergestellter Prodd. 
iibereinstimmten, gefunden. Penten-1 sd. bei 29—31°, so daB iiber den W iderspruch 
zwischen den Angaben von K ir r m a n n  (C. 1 9 2 6 . II . 1398) u. IsTo r r is  u. J o u b e r t  
(C. 1 9 2 7 . I. 2721) entschieden ist. Anwendung von Allyl-MgBr fuhrte zum bisher 
unbekannten Pentadien-1,4. Es ergibt sich weiter aus einer Zusammenstellung der 
physikal. K onstanten, daB Pentadien-1,4 tiefer sd. ais Penten-1 u. dieses tiefer ais 
n-Pentan. Das gleiche gilt fiir die Reihe Hexadien-1,5, Hexen-1 u. n-Hexan. Ganz 
allgemein sd. ein a-Olefin tiefer ais das entsprechende Paraffin u. ais jedes isomero 
Olefin, das die Doppelbindung nicht am Ende der K ette enthalt.

V e r s u c h e .  oi,(}-Dibromdidthyldther, C4HgOBr2. Aus a-Chlordiathylather m it 
Brom nach dem 1. c. beschriebenen Verf. K p .31 86°. — (v.,[i-Dibromdthyl)-n-propyl- 
dther, C6H 10OBr,. Analog aus (a-Chlorathyl)-propylather. K p .27 97°. — (a.,j}-l)ibrom- 
dthyl)-n-butyldther, C0H 12OBr,. Analog aus (a-Chlorathyl)-n-butyliither. K p .36 115°. 
Die Umsetzungen m it den Grignardverbb. erfolgten in  der ublichen Weise, nicht wie 
friiher beschrieben. — f}-Athoxyisohexylbromid, CsH J7OBr. Aus a,/?-Dibroindiathyl- 
ather u. Isobutylmagnesiumbromid. K p .38 89—92°. — f}-Propóxy-n-propylbrcmid, 
C0H 13OBr. Aus (a,/?-Dibromathyl)-n-propylather u. Methylmagnesiumhalogenid. 
K p .32 65°. — f}-Propoxy-n-butylbromid, C;H i5OBr. Analog m it Athylmagnesium- 
halogenid. K p .15 66°. — fS-Propoxy-n-pentylbrcm,id, C8H 17OBr. Analog m it n-Propyl- 
MgX. K p .13 81—82°. — fi-Propoxyisoamylbromid, CsH l;OBr. Analog m it Isopropyl-MgX. 
K p .14 77—78°. — p-Propoxy-n-hexylbromid, Ci)H19OBr. Analog m it n-Butyl-MgX. 
K p.j4 92—93°. — f}-Propoxyisoheptylbromid, C10H 21OBr. Analog m it Isoamyl-MgX. 
K p .28 112— 114°. — fj-Propoxyphenylathylbromid, Cn H 15OBr. Analog m it Phenyl-MgX. 
K p .12 123°. — {j-Butyloxyisohepiylbromid, Cn H 23OBr. Aus (cc,/}-Dibromathyl)-n-butyl- 
ather m it Isoamyl-MgX. K p .27 127—128°. — Penten-1, C5H 10. Aus /3-Athoxy- oder 
/?-Propoxy-n-pentylbromid m it Źink in  A. oder aus Allylbromid u. Athylmagnesium- 
bromid. Reinigung iiber das Dibromid (s. unten). Kp. 29,5—31°. — Hexen-1, C6H 12. 
Aus /?-Athoxy-n-hexylbromid. Kp. 61—64°.— 4-Methylpenten-l, C0H 12. Aus /S-Athoxy- 
isohexylbromid. Kp. 52,5—54,5°. — 5-Methylliexen-l, C7H 14. Aus /3-Athoxyisoheptyl- 
bromid. Kp. 84—86°. — 1,2-Dibrom-n-pentan, C5H 10Br2. Aus Penten-1 m it Brom 
in A. K p .32 84—85°.— l,2-Dibrom-n-hexan, C0H 12Br,. A usH exen-l. K p .36 103—105°.
— l,2-Dibmm-4-methylpentan, C6H 12Br2. Aus 4-Methylpenten-l. K p .38 96—99°. —
l,2-Dibrom-5-methylhe.xan, C7H i4B r2. Aus 5-Methylhexen-l. K p .34 110—113°. —
1,2,4,5-Tetrabrom-n-pentan, C5HsBr4 (im Original falschlich C5H 6Br4. I). Ref.). Durch 
Einw. von Allylbromid auf Mg bei Ggw, von a,/?-Dibrom-diathylather und anschlieBcnde 
Bromierung des rohen Prod. in  A. F. 84—87° (aus A.). Nebenher entstehen reichliche 
Mengen Ol. — Pentadien-1,4, C5H 8. Aus dem yorigen in  A. m it granuliertem Zinlc. 
Kp. 29—30°. Bromierung lieferte wieder das krystallisierte Tetrabromid. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52 . 3396—3404. Aug. 1930. Columbus, Ohio, Univ.) B e r g m a n n .

Arvo Juvala, Uber die Reaktionsfahigkeit der Alkenylhalogenide von den Typen  
CH„: C H ■ [C //2]n ■ X  und CH2■ C II : C II■ [CH„]n ' X . Die verwendeten Alkenylchloride 
u. -bromide wurden nach B o u is  (C. 1 9 2 8 . I I .  977) aus den entsprechenden Alkoholen 
u. Phosphortrihalogeniden unter Zusatz yon Pyridin hergestellt. — Vinylbromid, 
K p.75S 16,0°, d \  =  1,5725. — Allylbromid, K p .757 70,5°, d - \  =  1,4083. — Allyl- 
cMorid., K p .734 44,8, dn-ai =  0,9267, nD20. =  1,40 950. — Buten-l-ol-4, CH2 :C H -C H 2- 
CH2-OIi, aus Allylbromid m it Mg in A., Trioxymethylen u. etwas Jod in geringer 
Abanderung des Verf. von P a r i s e l l e  (Ann. Chim. [8] 2 4  [1911]. 318), K p .748 112,5 bis 
113,5°, d20t — 0,8475, nD20 =  1,42 240. — 4-Brombuten-l (Butenylbromid), CH2: CH- 
CHo• CH2Br, aus Buten-l-ol-4 m it PB r3 ( + Pyridin), K p .758 98,5—99,0°, K p . 10,5 25°, 
ó20T =  1,3230, nD20 =  1,46 2 1 5. — 4-Chlorbuten-l (Butenylchlorid), CH „:CH -CH 2- 
CH„CI, m it PCI,, K p .773 75,0°, d20, =  0,9211, nD20 =  1,42 330. — Penten-1-ol-5, CH,: 
CH • CH2 ■ CH2 ■ CH, • OH, Kp.75a 141,0—141,5°, rf2°4 =  0,8457, nD20 =  1,43 085. — 5-Brom- 
penten-1 (Pentenylbromid), CH2: CH CH2-CH2-CH2Br, aus Penten-l-ol-5 m it PBr3 
( +  Pyridin), K p.7W 126,0°, K p .75 56,0°, <Z2°4 =  1,2581, nD2° =  1,46 397. — 5-Chlor- 
penten-1 (Pentenylchlorid), C H ,: C H ■ CH2• C H ,■ CH2C1, m it PC13, K p .773 103,5—104,0°, 
K p .61 36,5°, d2\  =  0,9125, nu20 =  1,42 973. — a.-Brompropylen, ĆH, ■ C II: CHBr, 
Gemisch der cis- u. trans-Form, K p .752 59,0—61,0°, d20, =  1,4 1 33, no20 =  1,45 193.
— Crotylbromid, CH3-CH: CH-CH,Br, aus Crotylalkohol, CH3 • C H : CH • CH2OH, 
m it PB r3 ( +  Pyridin), K p .,62 103,0— 104,0°, d - \  =  1,3331, nD20 =  1,47 638.

F ur die aufgefuhrten 9 Alkenylhalogenide wurde die Gesehwindigkeit der Rk.
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mit K J  in Acetonlsg. u. fur dieselben auBer 5-Chlorpenten-l die Geschwindigkeit 
der Addition von Brom in CCI,-Lsg. bestimmt. Die Rk.-Geschwindigkeiten bei der 
lik . der Alkenylhalogenide CH2: CH • [CH2]n • Br, CH2: CH • [CH2]n • Cl u. CH3 • C H : CH • 
[CH2]n-Br m it K J  folgen der Sagezahnregel, d. h. die proportionalen Masima 
folgen den ungeraden u. die entsprechenden Minima den geraden n-Werten. Die Rk.- 
Geschwindigkeiten der aufgefiihrten ungcsatt. Chloride sind merkbar gróBer ais die 
der entsprechenden gesatt. Chloride. Weil die proportionalen Maxima der Rk.- 
Geschwindigkeiten bei der Verseifung der Ester CH2: CII • [CH2]n - O • CO • R  (vgl. 
PALOMAA u. J u v a la ,  C. 1928. I I . 2452) in saurer Lsg. denselben n-Werten folgen 
wie die entsprechenden Minima in den Rltk. der Halogenide CH2: CH-[CH2]n-X m it 
K J, so ergibt sich, daB die die Abhiingigkeit der Rk.-Geschwindigkeiten von n in diesen
2 Fallen darstellenden graph. Bildcr antibat. sind (Figur). — Die Bromadditions- 
geschwindigkeiten der Halogenide waehsen m it steigendem n-Wert. Die die Abhangig- 
keit der Rk.-Geschwindigkeiten von n in der Bromaddition der Halogenide CH2: CH- 
[CH2]n-X u. bei der Verseifung der Ester CH2: CH-[CH2]n-0 -C 0 -R  in alkal. Lsg. 
(C. 1928. I I . 2452) darstellenden Bilder sind antibat. (Figur). T ritt in den Halogeniden 
CH3-CH: CH-[CH2]n-Br die Endgruppe CH3-CH: an die Stelle der Gruppe CH2:, 
so wird in den Rltk. der Halogenide mit K J  die Rk.-Geschwindigkeit gróBer, wenn 
n =  0, aber kleiner, wenn n =  1  ist. Bei derselben Endgruppenyerandcrung ist hin- 
sichtlich der Bromaddition die Rk.-Geschwindigkeit der Halogene sowohl bei n =  0 
wie n =  1 wieder groBer. Sowohl mit K J  wie m it Br reagieren die Bromide CH2: CH • 
[CH2]n-Br schneller ais die entsprechenden Chloride. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
1989—2009. 17/9. 1930. Turku, Finnland, Univ.) t B e h r l e .

Erwin Ott, Walter Ottemeyer und Kurt Packendorff, Uber das Dichloracetylen. 
Durch Dberleiten von dampffórmigem Trichlorathylen uber festes KOH bei 130° 
unter Vermeidung jeglicher lokaler Oberhitzung konnten Vff. in  65°/0ig. Ausbeute 
Dichloracetylen ais farblose, leicht bewegliche Fl. von widerlichem Geruch erhalten, 
die sich in gasfórmigem Zustand an der Luft unter explosivem Zerfall entzundete. 
Bei starker Verdiinnung des Gases m it N  oder C02 bildeten sich beim A ustritt an die 
Atmosphare weifie Rauchringe, wobei der Geruch von Phosgen wahrzunehmen war. 
In  verd. ath . Lsg. t r a t  die Autoxydation selbst beim Durchleiten von O nur langsam 
ein, wahrend Lsgg. in  Tetrachlorathan beim Einleitcn von Luft oder O augenblicklich 
reagierten. Die Autoxydation des Dichloracetylens fiihrte zu den Hauptprodd. Phosgen, 
CO u. C02. W ahrend die Phosgenbldg. ausgezeichnet m it der Acetylidenformel von 
N b f  im Einldang stand, sprachen dio Beobachtungen bei der Addition von Halogenen 
eindeutig gegen diese Annahme. Br addierte sich in  CC14 unter heftiger Rk., m it J  
entstand langsam ein schón krystallisiorendes Dijodid vom F. 70°, das von dem von 
H o w e l l  (C. 1923. I. 813) aus Dijodaeetylen erhaltenen Dijodid (F. 2,5—3°) ver- 
sehieden war u. wahrscheinlich die stabilere Form einer cis-trans-Isomerie darstellt.

V o r  s u c h o. Zur Darst. des Dichloracetylens wurde in eine Glasróhre nooh h. 
bei 200° entwassertes, granuliertes KOH móglichst gleichmaBig verteilt, die Temp. 
mittels elektr. Widerstandsófen vor dem Yers. auf 130° eingestellt u. das Trichlor
athylen langsam in die Rolire oingetropft, das Rk.-Prod. dest. in  einen yorgelegten 
CLAISE.\'-Ivolben, aus dem es nach Beendigung des Vers. in  einen zweiten m it Losungsm. 
gefullten Fi-aktionskolben uberdest. wurde (genaue Vers.-Anordnung vgl. Original).
K p .;i3 29° (korr.). — Dibromid ^ > 0 :  C < j^ . . K p .13 58,5—59,5°, F. 4,9° (korr.). —
Dijodid, C2C12J 2. Aus A. oder PAe. Tafeln von citronengelber Fiirbung, F. 70°. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 63.1941— 44. 17/9. 1930. S tuttgart, Techn. Hochscli.) P o e t s c h .

T. Malkin, Eine Rimtgenstrahlcnuntersuchung der hoheren normalen primdren 
Alkohole. Bei den hoheren primaren n. aliphat. Alkoholen nimmt der groBe Krystall- 
abstand linear m it zunehmender C-Zahl zu u. bei Ivi’ystallisation aus A. liegen die groBen 
Krystallabstande fiir die Alkohole m it ungerader C-Zahl auf einer oberen u. die fiir 
dio m it gerader C-Zahl (uber C16) auf einer unteren Kurve (Figur). MerlOTiirdigerweise 
befinden sich aber unterhalb C10 die Abstande der geraden Alkohole auf der oberen 
(ungeraden) Linio, der C16-Alkohol selbst gibt 2 Abstande, einen auf jeder Linie, wahrend 
C18, wenn geschmolzen, dann einen Abstand auf der oberen Linie ergibt. Die Abstande 
der ungeraden Alkohole, aus Losungsmm. krystallisiert oder geschmolzen, liegen auf 
derselben oberen Linie. Wird der Durchmesser des C-Atoms zu 1,54 A angenommen, 
so entsprechen die Abstande auf der oberen Kurve einer vertikalen K ette von C-Atomen, 
die tetraedr, zueinander stehen u. die der unteren Kurve einer in einem Winkel von
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55° 40' geneigten ahnlichen Kette. Dio vertikale Form ist die stabile Form fiir die 
ungeraden Alkohole u. die geneigte fiir die geraden, aber die letztere lagert sich vor 
dem Schmelzen in die vertikale Form um u. zwar wahrscheinlich betrachtlich unter- 
halb des F., da n-Tetradecylalkohol, F. 38°, aus A. krystallisiert, einen der vertikalen 
Form entsprechenden Abstand gibt, wahrend Cetylalkohol, C10, F . 49°, beide Abstande 
aufweist, was anzeigt, daB die Zimmertemp. in der Nahe des Umwandlungspunktes 
liegt. Die folgenden Messungen wurden m it Fe-Ka-Strahlung erhalten, die von diinnen 
Schichten der Alkohole, welche auf einen Glasstreifen gepreCt oder geschmolzen waren, 
reflektiert wurde. Die Intensitatsverteilung zeigt, daB die Alkohole in Doppelmoll. 
m it den OH-Gruppen einander gegeniiber krystallisieren. —  n-Dodecylalkohól, Cł2H 160 , 
F. 23,0°, Abstand 34,8 A; n-Tetradecylalkohol, C14H 30O, F. 38,0°, Abstand 39,7 A; 
Cetylalkohol, C16HmO, F. 49,0°, Abstand 37,4 bzw. 4,4,9 A; n-Octadecylalkohol, Ci8H380 , 
F . 59,0°, Abstand 41,35 bzw. 50,2 A; n-Nonadecylalkohol, C18H ,0O, F. 62,0°, Abstand 
52,8 A; n-Heneikosylalkohol, C^H.,.,0, F. 68,5°, Abstand 57,4 u. 56,9 A; n-Dokosyl- 
alkoliol, C22H460, F. 72,0°, Abstand 49,95 A; n-Tetrakosylalkoliol, C24H 50O, F. 76,5 
bis 77°, Abstand 54,0 A; n-Pentakosylalkohol, C25H 5S0 , F. 78,5e, Abstand 68,5 A. 
(Joum . Amer. chem. Soc. 52. 3739—40. Sept. 1930. Bristol, England, Univ.) B e h r le .

W. R. Ormandy und E. C. Craven, tJber Jsopropylsulfat. Zur Herst. von relativ 
reinem Diisopropylsulfat wird in konz., m ittels fl. S 0 2 gektihlte H 2S04 Propylen ein- 
geleitet u. die Abkuhlung soweit getriehen, ais das Sinken des F. der H 2S 04 beim Ein- 
leiten des Propylens es zulafit. Nach Verflussigung des Propylens werden die beiden 
Fl.-Schichten zeitweise durchgeschiittelt. D erD i-E steristl. in fl. Propylen, wahrend der 
saure Isopropylester unl. ist. Durch Stehenlassen uber Nacht laBt man das iiber- 
schiissige Propylen verdampfen. Die besten Resultate erhalt man m it 98°/0ig- H 2S 04, 
u. 1 Mol. H2S 04 absorbierte 1,97 Mol. C3H 8. Der Ester ist eine hellgelbe Fl. von un- 
angenehmem Geruch; D .15 1,1155; nn 15 =  1,4121; F . —19°. L. in PAe., Bzn. m it 
geringer Trubung; klar 1. in A., Aceton usw. Unl. in 20 Yoll. W. Is t nach 7-tagigem 
Stehen unter W . nicht vóllig hydrolysiert. Eine wss. Suspension des Esters kann mit 
NaOH titrie rt werden. Verfarbt sich an der Luft bei Raumtemp. unter SOa-Entw. 
W ird bei der Dest. bei 5 mm Hg zersetzt. Bei der Dest. des Esters m it W. entsteht Iso- 
propylalkohol. Dest. m it klcinen W.-Mengen ergibt eine geringe Menge Diisopropyl- 
dther. (Journ. Soc. chem. Ind. 49 . Transact. 362. 29/8. 1930.) S c h o n f e ld .

A. J. Biretów, Uber die Einwirkung von Zinkstaub und Zinkozyd au f die Halogen- 
derivate von Sulfoxyden und Sulfcmen der aliphaiischen Reilie. Divinylsulfon, Vinyl-f)- 
chlordthylsulfon und ihre Derivate. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I I . 371.) Die Einw. von Zinkstaub auf 
/3,/?'-Dichlordiathylsulfon in  alkoh. Lsg. verlauft nach I u. II, in  Rk. t r i t t  hauptsaclilich 
das im Zink vorhandene Oxyd. Die resultiorenden Divinyl- u. Vinyl-f)-chlorathyl- 
sulfone addioren H J, H Br u. HC1 in der Weise, daB der Wasserstoff an das weniger 
hydrierte Kohlenstoffatom angelagert wird (III). Mit 2-n. NaOH entsteht Thioxan 
nach IV, V u. VI. Phenolo werden an das Divinylsulfon nach VH, an das Vinyl-/S-chlor- 
iithylsulfon nach VIII angelagert, wobei durch weitere Addition von Alkoholen an die 
Doppelbindung gemischte Ather liergestellt werden konnen. Leicht lassen sich auch 
Mercaptane an die Athylenbindung addieren, desgleichen Halogene unter Bldg. der 
Verbb. IX bis XII. Die Jodierung in  alkal. Lsg. liefert XIII, m it Bisulfiten entstehon 
Sulfonsiiuren nach XIV u. XV. In  alkoh. Lsg. yerlauft die Umsetzung m it KCN nach 
XVI, m it Anilin nach XVII.

1  S° 3< C H ^ C H 2C1 +  Zn0  =  S0 2< C H = C H j +  ZuClj +  H 2°

n  2so< 8I::8h:c! +  zn°  =  2so< c h 3 § 2ci + ZnCl2 +  Hj0
T T T  Q A  — C H 2 _L_ o n i )  q a  *0112131III S 0 2< CH_ CH“ +  2 HBr == SOs< CH».CH^Br

SOi< C H a- <CH2Cl +  2H B r =  ®°s< -CHj • CHjBr +  HC1

t v  —CHS i o t t  n  __ / C H 2.CH 20 HIV  s o 2< CH;=CH3 +  2 H20  =  SO*<CH2.CB2OH

y on <^CH, • CH,OH _ of) ^ClHj • i tt ^
Ŝ C H 2• CHjOH -  bUs<-CH 2-CH > °  +  H*°
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X

V e r s u c h e .  Aus 200 g /?,/?'-Dichlordiathylsulfon, F. 55°, 200 g Zinkstaub u. 
600 ccm 90—96°/oig. A. 36 Stdn. auf dem Wasserbad. Divinylsulfon, K p .20 118—121°, 
cZ2020 =  1,1790, iid20 =  1,4782, farbloso, sich. am Licht nicht polymerisierende Fl. Mit
4 Br a,x',f!,P'-Tetrabromdiathylsulfcm, C4H a0 2Br4S, aus A. Nadeln vom F. 134—135°, 
m it H  J  (S,P'-Dijoddidthylsulfon, C4H80 2S J2, aus A., F. 205°, m it H Br f},f}'-Dibromdiathyl- 
sulfon, C4H s0 2Br2S, aus A., F. 108—109°, u. hieraus m it Thiophenolat die Verb. 
CleHlaS 30 2, aus A., F. 104°. Aus 200 g /?,^'-Dichlordia.thylsulfon, 600 ccm 90—96°/0ig. 
A. u. 160—200 g Zinkstaub 12 Stdn. auf dem Wassorbade Vinyl-fi-chlordthylsuljon, 
C4H 70 2C1S, K p .22 155—156°, <Z2020 =  1,3680, no20 =  1,4952, u. hieraus m it K J  in  A. 
Vinyl-fi-jodathylsulf<m, C4H 70 2S<T, hellbraune Fl., bei langerem Stehen Kryatalle vom
F. 41°, aus A. Aus Vinyl-/?-ch.lorathylsulfon u. Br a,f}-Dibrom-f}'-chlordthylsvlfon, 
C4H 70 2ClBr2S, aus A., F. 62°; analog aus Vinyl-/3-jodathylsulfon m it HBr fl-Brom- 
P'-joda(hylsulfon, C4H 80 2BrJS, aus A., F . 116°. Dmnylsulfon liefert, alkal. jodiert, 
a.,fl-Dijoddthylvinylsulfon, C4H 60 2J 2S, schwarze Nadeln ohne scharfen F. Aus Vinyl- 
/9-clilorathylsulfon oder Diyinylsulfon u. dem entsprechenden Alkohol f},($'-Di-methoxy-, 
fi,P'-Diathoxy-, f},f3'-Diisopr&pozy-, f},f}'-Diisobutoxy- u. p,P'-Diisoamyloxydthylsulfon. 
Analog durch Anlagerung von Mercaptanen: Bis-fi-dthylmercaptodtliylsulfm, F . 64°, 
Bis-fi-propylmercaptodthylsulfon, F . 76°, Bis-fi-isobutylmercaptodthylsulfmi, F. 95°, 
Bis-P-isoamylmercaptoathylsulfon, F . 90°, u. Bis-f}-phenylmercaptoathylsulfon, F. 104°. 
Die Oxydation m it H N 03 oder m it H N 03-KMn04 nach H e l f r ic h  u . R e i d  (C. 19 2 0 .
I II . 742) liefert Bis-fi-dthylsuljinyldthylsulfon, F . 139°, Bis-fj-isobutijlsulfinyldthyk~idfm,
F. 164° (unscharf), Bis-fi-dthylsulfonyldthylsuljon, F . 222°, Bis-fi-propylsulfcmyldthyl- 
sulfon, F. 254°, u. Bis-fi-isobuiylsulfonylathylstilfony F. 278°. SchlieClich duich An
lagerung yon Phenolen: Bia-p-phenoxydtliylsulfon, F. 108°, Bis-fj-naphthozyathylsulfon,
F. 150°, Biś-f}-kresoxydthylsulfon, F. 120°, Vinyl-f}-thymoldthylsulfon, F l., Bis-fl-chlor- 
phenozyathylsulfon, F . 141°, Bis-f}-thymoxyathylsulfon, Fl. bzw. niedrig schmelzende 
Krystalle. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 6 2 . 1—29. 1930.) T a u b e .

E. P. Kohler und N. K. Richtmyer, Die „Maschine“ zur Analyse mit Grignard- 
reagenzien. Vff. geben eine Reihe yon Verbesserungen an (Zeichnung), die sie an dem 
App. zur B est. der Menge des bei Rkk. mit CH3M gJ  entwickelten Gases u. der ver- 
brauchten Reagenzien yon K o h l e r ,  S t o n e  u. F u s o n  (C. 1 9 2 8 .1. 796) yorgenommen 
haben u. beschreiben ein Verf. zur Darst. des zur Fullung notigen CHjMgJ aus CH3J  
u. Mg in Isoamylather. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3736—38. Sept. 1930. Cambridge 
[Mass.], H arvard Uniy.) B e h r l e .

Henry Gihnan und Robert E. Brown, Die Darstellung von Quecksilberdialkylen 
aus Organomagnesiumhalogeniden. Das kiirzlich beschriebene (C. 19 2 9 . I. 2404) Verf. 
zur Darst. von Hg-Dialkylen aus Grignardyerbb. u. HgCl* wird yerbessert, indem 
durch Anwendung einer Ruhryorr. die Einwirkungszeit abgekiirzt u. die Menge Grignard-

X II. 2. 160
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verb. verringert wird. Die Ausbeuten aus 0,5 Mol. HgCl2 u. 1,15—1,2 Mol. Jodmethyl, 
Jodathyl, n-Butylbromid betragen durchschnittlich 70—80%. — Die Hg-Allcyle setzen 
sich m it Mg-Halogeniden nicht zu Grignardverbb. um, erhohen aber dio Lbslichkeit 
der genannten Salze in  A. W ahrend Hg-Diphenyl u. -Dimethyl bestandig sind, scheiden 
die Athyl- u. die Butylverb. bald Hg ab. — Vff. weisen auf die unangenelimen physiolog. 
Eigg. der Hg-Alkyle hin. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3314—17. Aug. 1930. Amcs, 
Iowa.) BERGMANN.

Carl Neuberg und Eduard Hofmann, Uber einfaclie Darstdlung von Methyl- 
glyoxalldsungen. U nter Umgehung des schwer zuganglichen u. teuren reinen Dioxy- 
acetons kann m an Methylglyoxal folgendermafien sehr bequem gewinnen: Glycerin 
wird chem. zu Glyccroso oder biochem. zu Dioxyaceton oxydiort, u. aus den rolien 
triosehaltigen Lsgg. wird durch Dest. m it 20%ig. H 2S 04 eine verd. Methylglyoxallsg. 
(N e u b e r g , F a r b e r , L e y i t e  u . S c iiw e n k , C. 1918. I. 123) dargestellt. Die chem. 
Oxydation geschieht m it Ferrosulfat u. der dem Glycerin aquivalenten Menge H 20 2 
(OberschuB ari H 20 2 bewirkt Formaldehydbldg.). Zur biochom. Oxydation eignet sich 
am besten der Acetobacter suboxydans. Das so in  beinahe theoret. Ausbeute aus den 
Triosen gewonnene Methylglyoxal ist prakt. siiurefrei, die Lsgg. lassen sich durch Dest. 
in  vacuo konzentrieren, woboi das Methylglyoxal in  iiberwiegender Menge im Riickstand 
bleibt. Die Tauglichkeit der nach dieser einfachen Methode gewonnenen Methylglyoxal- 
lsgg. fiir biochem. Unterss. -wird durch mehrere Dismutationsverss. m it Hefe u. Bak- 
terien erwiesen. (Biochem. Ztschr. 224. 491—97. 11/8. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

Carl Neuberg und Herbert Collatz, Uber die individuelle Existenz und Besłandig- 
lceit von Dioxyaceton und Glycerinaldehyd in  wasseriger Losung. Reines Dioxyaceton 
halt sich bei Aufbewahrung in  paraffinierten GefaBen monatelang unverandert. DaB 
auch in  reinen wss. Lsgg. von Dioxyaceton beim Aufbewahren kein Glycerinaldehyd 
u. kein Enol au ftritt, wird dadurch bewiesen, daB diese Lsgg. bis zu 9-tagiger Auf
bewahrung m it Bromwasser im Dunkeln nur SpurenBr verbrauchen. Lsgg. vonGlycerin
aldehyd werden unter gleichen Bedingungen von Br schnell angegriffen; naeh 16 Stdn. 
war die Halfte oxydiert, nach 7 Tagen die Rk. beendet. Damit ist die indm duelle 
Existenz der beiden Triosen in  ihren wss. Lsgg. bewiesen. Eine Umwandlung von 
Glycerinaldehyd in  Dioxyaceton kommt ebenfalls n icht in Frage, weil dann der Brom- 
verbrauch nicht der fiir den Aldehyd berechnete ha tte  sein diirfen. Auch die Zugabe 
praform ierten Glycerinaldehyds h a t keine Umwandlung von Dioxyaceton zur Folgę. 
Aus dem Br-Verbrauch ist auch zu ersehen, daB weder eine Aldohexose, noch eine 
Ketohexose en tstehenkann. Die von R o t h  (C. 1 9 2 9 .1. 2633 .1930.1 .1633) angegebene 
schnelle Umwandlung des Dioxyacetons muB also eine noch unerkannte Ursache haben. 
Der die Versuchsergebnisse yollkommen entstellende EinfluB schon geringer Mengen 
Alkali wurde bei der T itration der Triosen m it Jod  u. Bicarbonat beobachtet, wobei 
Dioxyaceton zu 23%  selbst in  der kurzeń Zeit angegriffen wird, in  der Glycerinaldehyd 
vollkommen oxydiert wird. Es wird also bei der Jod titra tion  der Ketotriosen ein 
Geh. von ca. 1/i  Aldose vorgetauscht. Frei von diesem Fehler ist die erwahnte T itration 
m it Bromwasser. Diese gestattet die Best. von Glycerinaldehyd u. Dioxyaceton neben- 
einander, indem m an einmal die Menge der 3-C-Zucker nach einer reduktionsanalyt. 
Methode feststellt u. dann zwisehen den beiden isomeren Triosen die differenzierende 
Analyse nach dem Br-Verf. ausfiihrt. E in weiterer Beweis fiir die indm duelle Be- 
standigkeit der beiden Triosen ist auch folgende Tatsache. Aus liingere Zeit aufbewahrt 
gewesenen Lsgg. von Dioxyaceton u. Glycerinaldehyd konnen die beiden 3-C-Zucker 
nach Einengen in  vacuo ais schwerl. 2,4-Dinitrophenylhydrazone in  den ihrer Loslichkeit 
entspreehenden Mengen zuruckgewonnen werden. Dioxyaceton-2,4-dinilrophenyl- 
liydrazcni (I) umkrystallisiert aus verd. Methylalkohol, hellgelbe Nadeln. F. 163—164°. 
Lsg. in, alkoh. KOH tief b lutrot. d,l-Glycerinaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon, um
krystallisiert aus verd. Methylalkohol, hellgelbe verfilzte Nadeln u. Balken. F. 167°, 
Mischschmelzpunkt m it I  140°. Lsg. in alkoh. KOH tief b lutrot. 2,4-Dinitrophenyl- 
glycerosazon, wurde dargestellt durch Versetzen von Dioxyaceton m it iiberschussigem
2,4-Dinitrophenylhydrazon in  salzsaurer Lsg. u. 3-tagiges Stehen des Gemisches bei 
37°. K rystallisiert aus Pyridin-Eisessig in  roten Balken. F. 265° unter Zers. Lsg. 
in  alkoh. KOH tiefblau. (Biochem. Ztschr. 223. 494—501. 15/7. 1930. Berlin-Dahlem, 
Kaiser W ilh.-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

Gćza Braun, Oxydation von ungesattigt-en Verbindungen. I I .  Darstellung und 
Konfiguraiion von 3-Halogenderivaten der Crotonsaure. (I. vgl. C. 1929. I. 1324.) Es
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wird die Darst. von 3-Chlor-, 3-Brom- u. 3-Jodcrotonsiiure beschrieben u. nach- 
gewiesen, daJB sie die trans-Konfiguration besitzen. — 2-Oxy-3-chlor-n-butyronitril 
C4H„0NC1, Bldg. aus Epichlorhydrin +  HCN bei 75—85° oder aus Dichlorliydrin +  
NaCN bei 100° in wss. Lsg.; Kp.u  138—142°, K p .2 110—112°; ais Nebenprod. ent- 
stebt ein gelber Sirup, K p .2 160—180°. — Athyl-2-oxy-3-chlorbulyrat, Bldg. aus dem 
N itril in absol. A. +  A. +  trocknem HC1 bei — 15°; K p .15_10 120°. — Gibt bei der 
Dehydratation m it P 20 5 (70% der theoret. Menge) bei 190° zwei isomere Halogen- 
sauren: ais Nebenprod. anseheinend Athyl-3-chlorvinylacelat u. ais Hauptprod. Athyl-3- 
chlorcrotonat C0H9O2Cl; K p .2 66—68°. — Die Verseifung erfolgt am besten m it Ba(OH)2 
unterbalb 0° unter Bldg. von 3-Chlorcrolonsdure C4H60 2C1, aus niedrig sd. Lg., F. 83°; 
aus der Mutterlauge wird eine Saure vom F. 10°, wahrseheinlich 3-Chlorvinylessigsdure, 
isoliert. — 3,3,3-Trichlorcrotonsaure gibt in A. -j- W. u. Eg. m it Zn-Staub bei 56°
3,3-Dichlorcrolonsdure; weifie Krystalle, aus niedrig sd. Lg., F. 42—43°, K p .2 110°; ist 
sehr bestandig. — Dibromliydrin, Bldg. aus Glycerin +  rotem P  +  Br; farblos, 
K p .20 110—112°; Ausbeuto 54%• — Gibt in A. +  NaOH pulverisiert, unter Eis- 
kiihlung Epibromliydrin, Kp. 134—136°. — 2-Oxy-3-brom-n-bulyronitril Q,H0ONBr, 
Bldg. aus Dibromhydrin in W. +  KCN bei 100°; K p .14 154°, K p .2 117—118°. — 
Athyl-2-oxy-3-brombutyrat C0H n O3Br, Bldg. aus 2-Oxy-3-brom-n-butyronitril in absol. 
A. u. A. m it trocknem HC1; K p .2 94—96° (schwache Zers.). — Gibt m it P 20 6 Athyl-3- 
bromcrotonat C0H9O2Br; K p .2 80—82°; riccht angenehm, gibt aber auf der H aut 
Blasen. — Gibt bei der Verseifung in A. m it Ba(OH)2 unter 0° 3-Bromcrotonsaure 
C4H 50 2Br; Platten, aus Lg., F. 74°; die gesatt. wss. Lsg. bei Zimmertemp. enthiilt 
ca. 3% . — Athyl-3-jodcrotonat C6H |0 2J , Bldg. aus Athyl-3-chlorcrotonat in Aceton +  
N aJ; entstcht ebenso aus der 3-Bromverb.; K p .2 92—93°; zu Tranen reizend; erzeugt- 
auf der H aut Blasen. — Gibt bei der Verseifung m it Ba(OH)2 3-Joderotonsaure C4H 50 2J ; 
entsteht auch aus 3-Chlorcrotonsaure +  N aJ; gelbe Nadeln, aus Lg., F. 108—108,5°; 
Lóslichkeit in W. wie die Bromverb.; ist bestandig. — 3-Chlorcrotonsaure gibt bei der 
Red. mit I I ,  u. Pd-Schwarz in alkal. Lsg. Crolonsdure, wodurch die trans-Konfiguration 
bewiesen wird. Die Red. von 3-Bromcrotonsaure erfolgt viel langsamer, die von 3-Jod- 
crotonsaure uberliaupt nicht unter den gleichen Bedingungen. — 3,3-Dichlorcrotonsdure 
gibt bei der Red. mit H 2 u. Pd-Schwarz in alkal. Lsg. ein Prod., das sich duroh tlber- 
fiihrung m it N aJ in 3-Jodcrotonsiiure ais 3-Chlorcrotonsdure erwies, die also ein 
Zwischenprod. danach bei der Red. von 3,3-Dichlorcrotonsaure zu Crotonsaure dar- 
stellt. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3167—76. Aug. 1930. Chicago, Illinois, Kent

Geza Braun, Oxydation von ungesatligten Verbindungen. I I I .  Oxydation von
3-Chlorcrolonsdure. Synthese von d,l-Tkreonsdure. Konfigurationsbeweis der d, 1-1,2- 
Dioxybullersduren. (II. vgl. vorst. Ref.) Der Beweis fiir die Konfiguration der d,l-Di- 
oxybuttcrsaure beruht darauf, daB die d,l-Threo-l,2-dioxy-3-chlorbuttersdure (3-Chlor- 
threonsdure) (I) durch intermediare Bldg. von Tlireonsdure in die rac. Saurc, andrer- 
seits zur d,l-l,2-Dioxybultersdure (F. 74—75°) reduziert werden kann. Es hat also 
die d,l-l,2-Dioxybuttersaure (F. 74—75°) dieselbe Konfiguration wie die rac. Saure, u. 
die andere móghche Saure, die d,l-l,2-Dioxybultersaure (F. 81,5°) muB eine der Meso- 
weinsaure entsprechende Konfiguration besitzen. — Die Prafixe Threo- u. Erythro-, 
die fiir die d,l-Dioxybuttersauren vom F. 74,5 u. 81,5° angewendet werden, sind des- 
halb berechtigt.

V e r s u c h e .  3-Chlorcrotonsaure gibt in W. m it Osmiumsaure u. Ba-Chlorat 
d,l-Tlireo-l,2-dioxy-3-chlorbvUersdure C4H 70 4C1 (I), Krystalle, aus w. Essigester, F. 100°.
— Die 3-Chlorthreonsaure gibt bei der Oxydation m it verd. H N 03 bei 55° rac. Wein- 
saure, wodurch ihre Konst. bewiesen wird. Vorher muB das Cl m it Ag-Acetat ent- 
fem t werden. Formel II einer d,l-Erythro-l,2-dioxy-3-chlorbutlersdure, 3-CMorerythron- 
sdure kommt nicht in Frage. — Die 3-Chlorthreonsaure ahnelt den aus ungesatt. 
Sauren m it HOC1 erhaltenen Chloroxysauren; das organ. Cl wird in alkal. Lsg. schnell 
ionisiert u. die Verb. in eine Athylenoxydverb. ubergefuhrt. — Verb. I  gibt bei der 
Oxj'dation m it Ag-Oxyd bei 30—35° d,l-Thrconsaure C4H80 5; weiBe Krystalle, aus 
absol. A., F. 98°. Gibt m it HNO:, rac. Weinsaure. Die Bekandlung m it Ag-Oxyd 
verursacht also keine Inversion. Śie gibt im Gegensatz zur d,l-Erythronsaure kein 
Lacton. — Bei der Red. der 3 -Chlorthreonsaure m it Pd u. H 2 u. NaOH bei — 1°

Chem. Lab.) B u s c h .
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entsteht d,l-l,2-Dioxybultersaure vom F. 74°. W ird das NaOH auf einmal zugegeben, 
so entsteht eine Nebenrk. unter Bldg. einer Athylenoxj'dverb.; bei allmahliger Zugabe 
ist die Ausbeute an Hauptprod. groBer. —  Phenylhydrazid C10H u O3N2-H2O, F . 132 bis 
133°. — Auch wenn die 3-Chlorthreonsaure vor der Red. m it NaOH beliandelt wird, 
entsteht d,l-l,2-Dioxybuttersaure vom F. 74°. — Da die S truktur der d, 1-1,2-Dioxy- 
buttersiiuren nunmelir feststeht, kann die Oxydation von Croton- u. Isocrotonsaure 
ais Grundlage des Vergleichs bei der Unters. der Hydroxylierung von Doppelbindungen, 
hauptsaehlich fiir die Unters. der N atur eines Oxydationsmittels dienen. — Die Tren- 
nung der Sauren beruht darauf, daB die Na-Salze der Erythrosaure ca. 15-mal so 1. 
in h. A. sind wie die entsprechenden Salze der Threo-Saure. (Journ. Amer. ehem. Soc. 
52. 3176—85. Aug. 1930.) B u s c h .

Geza Braun, Oxydation von ungesdttigten V erbindungen. IV. Ozydation von 
Crotonsaure durch unłerchlorige Saure und Perbenzoesaure. (III. vgl. yorst. Bef.) 
Crotonsaure gibt nach der Gleichung

CH3CH =  CHCOOH +  Cl2 +  H „0 =  CH3 • CHOH ■ CHC1 ■ CO OH +  HC1 
bei der Oxydation m it Cl in wss. Lsg. unter Eiskuhlung +  K H C03 das K-Salz der 
l-Chlor-2-oxybuitersdure C4H 60 3KC1-H20 ;  gibt m it HC1 die freie Saure, F . 62—63°. — 
Die chlorierte Lsg. von Crotonsaure gibt m it KOH bei 0° das K-Salz, dieses m it verd. 
HC1 die freie 2-Meihylglycidsdure C4H„03; Krystalle, aus w. A. +  w. CCI.,, F . 88,5°. — 
Gibt bei der Hydrolyse in  verd. wss. Lsg. quantitativ  d,l-Erythro-l,2-dioxybuttersdure, 
die aus der Crotonsaure ohne Isolierung der Zwisehenprodd. in .70—72% Ausbeute 
erhalten wird; Krystalle, aus Essigester, F  81,5—82°. — Crotonsaure gibt in Chlf. -f- 
Perbenzoesaure 2-Melhylglycidsdure. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3185—88. Aug. 
1930.) B u s c h .

Gśza Braun, Oxydation von ungesaltigten Verbindungen. V. Untersuchungen iiber 
die Oxydation konjugierter Systeme. Oxydation von Penten- und Hezensaure. (IV. vgl. 
vorst. Ref.) a ,^-Penlensdure, F . 9,5°, gibt in W. +  Osmiumsaure +  Silberchlorat 
d,l-l,2-Dioxyvaleriansdure C5H 10O4, Krystalle, aus Essigester, F . 75°. — Phenyl
hydrazid Cn H 160 3N 2-H 20 , F . 140,5°, aus absol. A. — Bei der Oxydation der Penten- 
saure in W. m it Perbenzoesaure in  Chlf. bei 10° entsteht eine d,l-l,2-Dioxyvalerian- 
saure C5H 10O4 vom F. 105— 106°, aus Essigester. — Phenylhydrazid Cu H 10O3N2, aus 
absol. A., F. 119—119,5°. — a$-Hexensdure, F. 34°, gibt ebenso m it Silberchlorat 
bei 0° die d,l-l,2-Dioxycapronsdure CeH 120 4 vom F. 108,5°, Krystalle, aus Essigester. — 
Phenylhydrazid C12H 180 3N2 • H 20 , F. 141,5—142°, aus absol. A. — M it Perbenzoe
saure entsteht eine d,l-l,2-Dioxycapronsaure C6H 120 4 vom F. 99,5°; Krystalle, aus 
Essigester. — Phenylhydrazid C12H 180 3N2, aus absol. A., F . 120—121°. (Journ. Amer. 
chem. Soe. 52. 3188— 91. Aug. 1930. Chicago, Illin., K ent Chem. Lab.) B u s c h .

K. H. Bauer und F. Ermann, tlber die 'partielle Hydrierung der Linolensaure. 
Die noch immer offene Frage, wie die Bldg. fester ungesatt. Sauren bei der Hydrierung 
zu erklaren sei, h a t Vff. veranlaBt, die Rk.-Prodd. an der chem. definierten reinen 
Linolensaure bzgl. ihrem Ester zu studieren. Die Menge der festen Fettsauren nimmt m it 
der A ktiyitat des Katalysators u. der Hydriertemp. zu, zugleich sinkt ihr F ., wahrend 
Jod- u. Rhodanzahl steigen. — Die Identifizierung der im Rk.-Gemisch vorhandenen 
Fettsauren geschah mittels Ozonspaltung, die ergab: CO,, Acetaldehyd, Propionaldehyd, 
Capron-, Dekamethylendicarbon- u. Tridekamethylendicarbonsaure. Letztere wurde nur 
durch Best. der mittleren Saurezahl ihres Gemisches m it Dekamethylendicarbonsaure 
u. F.-Depression im Vergleich m it Gemischen bekannter Zus. wahrscheinlieh gemacht. 
Es folgt aus diesen Prodd., daB die Hydrierung lieferte: Stearin-, A 1-'13-, A ls'w- 
Octadecensaure u. zl12'13>15'16-Octadekadiensaure. — Die fl. Sauren des Rk.-Gemisches 
lieferten bei Ozonspaltung: C 02, Acetaldehyd, Capron-, Pelargon-, Malon- u. Azelain- 
saure, die auf das Vorhandensein yon Linol-, sowie Olsaure weisen, die neben der (yorher 
entfernten) Linolensaure yorliegen. — Aus der Linolensaure entstehen m ithin bei der 
Hydrierung unter den Vers.-Bed.ingungen nur solehe Sauren, die durch Hydrierung von 
einer oder zwei der Doppelbindungen entstehen konnen. Doch wird offenbar die in- 
m itten liegende 12,13-Bindung schwerer hydriert, ais die 9,10- u. die 15,16-Bindungen, 
da eine 9,10,15,16-Octadekadiensaure nicht festgestellt werden konnte. Der Widerspruch 
dieser Befunde zu den Ergebnissen von H i l d i t c h  u. V ib y a r th i  (C. 1 9 2 9 .1. 2162 u. 
2163) beruht yielleicht darauf, daB bei der von diesen Autoren angewandten Per- 
manganatoxydation ein C-Atom wegoxydiert wird, wodurch die yon ihnen beobachtete 
,,Wanderung“  der Doppelbindung erklart ware. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachsc, 
Harze 37. 241—49. 3/9. 1930. Leipzig, Univ.) H. H e l l e e .
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Wallace H. Carothers, Assoziationspolymerisation und die Eigenschaften von 
Adipi?isaureanhydrid. (Vorl. Mitteilung.) In  der ublichen Weise hergestelltes Adipin- 
saureanhydrid is t polymer, sein F. hangt von Zufallen bei der Darst. ab. Erhitzen 
im Vakuum bewirkt Depolymerisation, das Monomere ist destillierbar, sehm. bei etwa 
20° u. verwandelt sich spontan in das Polymere zuriiek, wobei W .-Spuren katalyt. 
wirken. Das Monomere gibt m it Anilin Adipinsauremonoanilid, das Polymere auCerdem 
Adipinsaure u. zu 25% dereń Dianilid. Es muB also nach dem Schema:

CO — (CHj)4— CO — O— CO — (CH2)i— CO — O— C O — (CH ,)4— CO — O--------
aufgebaut sein. Die Beobaehtungen zeigen, daB leichte Verwandelbarkeit zweier 
Polymerer n icht das Vorhandensein definierter Hauptvalenzen ausschlieBt, wie von 
Zuckerchemikern m itunter angenommen wird. (Journ. Amer. Chem. Soc. 52. 3470 
bis 3471. Aug. 1930. Wilmingtori, Delaware.) B e r g m a n n .

R. LukeS, tlber einige Derivate der Homolanulinsaure. (Chemicke Listy 24. 297 bis 
300. 15/7. 1930. — C. 1929. II. 2458.) Ma u t n e r .

Tokuzo Yaginuma, PhysiJcochemische Untersuchungen iiber Aminosduren. I I .  Mitt. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 270—71 B. Juli 1930. Tokio, Nippon- 
Univ. — C. 1930. II . 716.) B u s c h .

Edmund O. von Lippmann, Bericht (Nr. 93) uber die wichligsten, wahrend des
1. Halbjahres 1930 erschienenen Arbeiten aus dem Oebiete der reinenZuckerchemie. (92. vgl. 
C. 1930. I. 3666.) Fortschrittsbericht. (Dtsch. Zuckerind. 55. 984. 6/9. 1930.) T a e g n .

Paula Schwartz, tlber die Reduktionsfdhigkeit eines Losungsgemisches, das zwei 
Zuckerarten in  der gleichen Konzeniration enthalt. Durch Verss. an G e m isc h e n  von Glucose 
m it Fructose, Galaktose, Arabinose bzw. Maltose wurde festgestellt, daB die Reduktions- 
kraft eines Zuckergemisches, das 2 Zuckerarten in gleichen Mengen enthalt, nicht gleich 
der Summę der W erte ist, die der Menge der beiden Komponenten entsprechen, sondern 
infolge gegenseitiger Beeinflussung der Reduktionsfahigkeit gleich der h a 1 b e n  Summę 
der verhaltnismaBig geringeren Werte, die den Reduktionsfahigkeiten der doppelten 
Mengen der beiden Zuckerarten entsprechen. (Biochem. Ztschr. 224. 193—201. 29/7.
1930. Budapest, Physiolog.-chem. Inst. d. Kg. ungar. Univ.) K o b e l .

K. Hess, K. Dziengel und H. Maass, Zur Kenntnis der Einwirkung von Hypo- 
jodiłlosung a u f Cellulosepraparaie. Vff. bezweifeln die Obertragbarkeit des von M. B e r G- 
MANN u. H. Ma c h Em e r  (C. 1930. I. 1922) ausgearbeiteten Verf. zur Ermittlung des 
Mol.-Gew. von Aldosen auf Cellulosepraparate, da die hierfur erforderliche Erfiillung 
dreier wichtiger Voraussetzungen schwer nachzuweisen ist: 1. Die Einheitlichkeit
der Praparate (sie enthalten wahrscheinlich gcringe Mengen niedermolekularer Zucker, 
dio das Mol.-Gew. herabdriicken). 2. Das vollstandige Durchreagieren des Boden- 
korpers, denn wir haben es hier, im Gegensatz zu den Vergleichsrkk. mit einem hetero- 
genen System zu tun, u. 3. die genaue Kenntnis des angenommenen Rk.-Mechanismus. — 
Vff. yersuchen nun, durch sinngemaBe Variation der Vers.-Bedingungen nachzuweisen, 
daB sich mit diesen tatsachlick die JZ  der Cellulosepraparate andert, daB diese Methode 
also zu Mol.-Gew.-Bestst. ungeeignet ist. Sie finden: 1 . DaB bei Ausdehnung der Vers.- 
Dauer von 20’ auf 16 Stdn. (iiber verschiedene Zwischenstufen) die JZ. von 3,73 auf 6,94 
zunimmt, was entweder durch allmahliches Durchreagieren des Bodenkorpers oder 
durch sekundaren Abbau der zunachst entstehenden Osydationsprodd. zu erklaren 
ist. 2. DaB der durch T itration nach BERGMANN erhaltene Bodenkorper sowohl nach 
bloBem Auswaschen, ais auch nach Auswaschen u. Trocknen (P20 5, 100°, Hochvakuum) 
erneut eine, sogar etwas gróBere JZ. gibt, u. daB sich diese Operation 5-mal wiederholen 
laBt, ohne daB die JZ. wesentlich abnimmt. 3. DaB beim Obergang von suspendiertem 
zu kolloid-dispersem Kohlenhydrat die JZ. wachst (5,74—7,33). u. daB auch dieses 
letzte P raparat noch mehrmals Jod verbrauchte. — Vff. ziehen aus diesem Befund den 
SchluB, daB die oben angegebenen Voraussetzungen nicht erfiillt sind u. daher das 
Verf. von B e r g m a n n  abgelehnt werden muB. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63- 1922—27. 
17/9. 1930. Berlin-Dahlem, Kais.-Wilhelm-Inst. f. Chemie.) K l a g e s .

I. Sakurada, Zur Kenntnis des LosuTujswrganges ton Cellulosefasem in Kup/er- 
ozydammoniak und der Viscositat der Losungen. Wegen Versagens der verschiedenen 
Methoden zur Best. von Mol.-Ge w w. bei den hochpolymeren Stoffen, besonders Cellulose- 
deriw ., wurde vielfach die Losbarkeit dieser Praparate u. die Viscositat ihrer Lsgg. 
ais MaB fur dieMolekiilgroBe angewandt. Da aber z. B. bei Cu-NH3-Lsgg. von Cellulose 
der Drehwert weitgehend unabhangig von der Viscositat ist (vgl. HESS, MESSMER 
u. L j u b it s c h , C. 1926. I .  886), bezweifelt Vf. die Richtigkeit der angefiihrten An- 
nahme u. untersucht die Yorgange bei der Lsg. von Cellulose in Cu-NH3-Reagenz noch-
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mals genauer. — Aus den Quellungserscheinungen boi der Lsg. von Cellulose ist auf 
ein die K rystallite umsclilieJ3endes Hiiutesystem zu scklieBen, bei dessen ZerreiBen 
erst Lsg. eintritt. Verschiedene Lósbarlieit der Fasern kann also zum Teil auch durch 
verschiedene Stabilitiit dieses Hautsystems bedingt sein u. tauscht daher ein falsclies 
(zu hohes) Mol.-Gew. vor. Vf. zeigt nun in der Tat, daB bei 11 verschieden stark  ge- 
reinigten Fasern (die Cellulose wird unter den angegebenen Bedingungen nicht an
gegriffen), trotz gleicher Cu-Aufnahme des Bodenkórpers, die Losbarkeit m it dem 
Beinigungsgrad (Żerstórung der Fremdhaute) sehr betrachtlich zunimmt, also bei 
gleicher MolgróBe yerschiedene Losbarkeit vorhanden ist. Auch der S-fórmige Verlauf 
der Lsgs.-Kurven spricht fiir die Fremdhauttheorie, da die Festigkeit der H aute 
sta tist. geregelt ist u. daher durch eine S-fórmige Hiiufigkeitskurve wiedergegeben 
wird. — Zu ahnlichen Rcsultaten fiihren auch die Viscositatsbestst. H ier konnte Vf. 
zunachst einmal zeigen, daB die Yiscositat der Lsg. m it zunehmender Reinigung der 
Faser auBerordentlich stark  fiillt. So ist z. B. Kupfer-Seide nur 3— 5-mal viscoser 
ais das reine Losungsm., gegeniiber dem 30—200-fachen bei roher Baumwolle, wahrend 
beido ein prakt. gleich scharfes Róntgenbild geben, also die Krystallit- (u. dam it auch 
die Mol-)GróBe nicht sehr verschieden sein kann. Dann zeigen die hochviscosen Lsgg. 
eine sehr starkę A bw eichung  vom HA GEN -PoiSEU lLLEschen Strómungsgesetz (die 
niedervisęosen verhalten sich im untersuchten Druckintervall n.), die Vf. auf eine 
Strukturturbulenz im Sinne OSTWALDS (C. 1928. I .  657) z u riick fu h rt u . die wohl 
ebenfalls, wie i ib e rh au p t die hohe Yiscositat, durch die F re m d h a u te  bedingt ist. — 
Vf. zieht aus diesem Befund den SchluB, daB weder die Viscositat, noch die Losbarkeit 
von Cellulosefasern Ruckschlusse auf das Mol.-Gew. gestattet.

V e r s u c h e .  a) Losbarkeit: Es wurden je 5 mg Fasermaterial in  200 ccm 
Cu-NH3-Lsg. verschiedener Konz. eingetragen u. bis zum G leichgew icht (24 S tdn .) 
geschiittelt. Ein Zusatz von 18,2 mg-Mol. ŃaOH/lOO ccm hielt stets etwas Cellulose 
ais Bodenkórper zuriiok. Analysen wie bei H e s s ,  T r o g u s  u . U h l  (C. 1930. II . 36). —
b) Viscositatsbest.: Hierzu diente ein O s t w a l d -A uERBACHsches Uberlaufviscosimeter 
(Druckbereich 0— 100 cm FI.), das zwecks Yermeidung von Lichteinflussen m it braunem 
Transparit umwickelt war. t — 20°. Fehlergrenze ± 5 % . 8 Figuren, 16 Tabellen 
im Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2027—42. 17/9. 1930. Berlin-Dahlem, Kais. 
Wilhelm-Inst. f. Chemie, Abt. H e s s .) K l a g e s .

I. Sakurada, Uber die Kinetik der Verkupferung von Cellulosefasern. Vf. leitet 
theoret. die Verkupferungsgeschwindigkeit von Cellulosefasern bei der Behandlung 
m it Cu-NH3-Alkalilsgg. ab, unter der Annahme, daB hierbei das Reagens, entsprechend 
der Theorie von HESS u. T ro G U S  (C. 1930. I I .  36) durch ein Hautesystem in das Faser- 
innere diffundiert. Die berechneten W erte werden dann m it den Gefundenen an Hand 
eines Diagramms u. einer Tabelle verglichen u. weitgehende Obereinstimmung fest- 
gestellt. — Im  Gegensatz zur Verkupferung verlauft dic Verseifung von Cellulose- 
estern hóherer Fettsiiuren nach der einfacheren bimolekularen Formel. Der Mechanismus 
beider Rkk. ist noch ungekliirt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2043—44. 17/9. 1930. 
Berlin-Dahlem, Kais.-Wilhelm-Inst. f. Chemie, Abt. H e s s .)  K la G E S .

C. Trogus und I. Sakurada, Uber die Auflósung der Cellulose in  Kupferdthylen- 
diaminlosung. Vff. untersuchen die Vorgange bei der Einw. von Cu-en-Lsgg. (en =  
Athylendiamin) auf Cellulose, um die Ergebnisse m it den bei der Behandlung m it 
Cu-NH3-Reagens (vgl. H e s s ,  T r o g u s ,  U h l ,  C. 1930. II . 36) erhaltenen zu ver- 
gleichen. — Unterss. uber den Verkupferungsgrad der gel. Cellulose ergaben, daB 
dieser m it wachsender Cu-en-Konz. bedeutend langsamer zunimmt, ais bei ent- 
sprechender Einw. von Cu-NH3-Lsg., u. daB der Cu-Geh. der Fasern nie den W ert 
1  Cu/l C6 (C6 =  C6H 10O5) erreicht. Der hochste beobachtete W ert liegt bei 0,55 Cu/l C6 
(Cu-en-Konz. =  270 mg-Mol. Cu/100 ccm), doch sind hohere W erte nicht ausgeschlossen, 
da bei weiterer Konzentrierung die analyt. Methode versagt. Vff. glauben, daB bei 
niederer Cu-en-Konz. eine der NORMANN-Verb. (1 Cu/2 C6) entsprechende V erb. in Lsg. 
geht, wahrend es bei hóherer Konz. (Cu-Wert ~> 0,5 Cu/l C6) zweifelhaft ist, ob diese 
oder ein der von H e s s  u . M e s s m e r  gefundenen 1. Cellulose-Cu-Verb. (1 Cu/l Cd) 
entsprechender Kórper gebildet wird. Den Rk.-Mechanismus erklaren Vff. ahnlich 
wie bei HESS, T r o g u s  u. U h l  (1. c.). — Die Unters. des Verkupferungsgrades des 
Bodenkórpers ergab, daB sowohl die Cu-Zahlen, ais auch die in Lsg. gehenden Anteile 
der Fasern m it wachsender Cu-Konz. der Lsg. zunehmen, jedoch bedeutend langsamer, 
ais bei Yerwendung von Cu-NH3-Lsgg. Immerhin Yerlaufen beide Lsgs.-Kurven in 
qualitativ durchaus gleicher Weise, was fiir einen analogen Rk.-Yerlauf spricht. Dieser
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wird auch durch die Drehwertskurven u. das Auftreten einer analogen Cu-Alkaliverb. 
(gleiches Róntgenbild) bestatigt. — Vff. erklaren die beobachteten Erscheinungen 
durch die gróBere S tabilitat des Cu-en-Komplexes gegeniiber dem [Cu(NH3)4]-Komplex 
in dem Sinne, daB nicht nur die Konz., sondern auch Stabilitat (schwerere Abgabe 
des Cu) der Cu-Base die Menge des anionisch gebundenen Cu regelt.

V e r  s u  c h e. a) Vollstandige Lsg.: Es werden gleiche Mengen Cellulose (a-Fibre,
Cu-Seide) in gleichen Voll. Cu-en-Lsgg. waclisender Konz. eingetragen u. m it liber- 
schiissigem Cu(OH)2 ais Bodenkorper geschiittclt. Analyse durch Messen der Zunahme 
des Cu-Geh. der Lsg. ■— b) Cellulose ais Bodenkorper: Hier wird ohne Cu(OH)2 ais 
Bodenkorper gearbeitet, bzw. bei uberschussigem „en“ oder Alkali. 2 Figuren, 6 Tabellen 
im Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 2174—79. 17/9. 1930. Berlin-Dahlem, Kais.- 
Wilhelm-Lnst. f. Chemie.) K l a g e s .

Wilhelm Traube, Gerda Glaubitt und Veronika Schenck, Uber Kupfcroxyd- 
dlJujlendiamincellidose. Vff. haben bereits friiher (C. 19 2 2 . I I I .  762) gefunden, daB 
sich Polyoxyverbb. m it [Cu(en)](OH2) (en =  Athylendiamin) unter Bldg. salzartiger 
Verbb. umsetzen, dio sowohl anion. (komplex) gebundenes Cu, ais auch kation. Cu 
besitzen. Letzteres (in Form der Cu-en-Base) ist auch durch Na ersetzbar. (B u l l n - 
HEIMER, Ber. Dtsch. chem. Ges. 32  [1899]. 2347). Auch bei der Auflósung von Cellulose 
(ais Polyoxyverb.) in Cu-en- u. Cu-NH3-Lsgg. nimmt man heute allgemein an, daB 
derartige Verbb. entstehen. — Vff. versuchen nun, die Menge des anion, gebundenen 
Cu in derartigen Cellulose-Cu-en-Lsgg. dadurch quantitativ  zu bestimmen, daB sie 
das Fasermaterial m it uberschussigem Cu(OH)2 ais Bodenkorper in einer, an Cu(OH)„ 
gesatt. Cu-en-Lsg. auflósen, u. die Zunahme des Cu-Geh. der Lsg. messen. Diese muB 
dem anion. Cu entsprechen, da einerseits andere Stcffe fiir die Auflósung des Cu(OH)2 
nicht in Frage kommen, u. andererseits die Stabilitat der Cu-en-Base so groB ist, daB 
bei der Salzbldg. (mit dem Cellulose-Cu-Komplex) keine Verschiebung des Zerfall- 
gleichgewichtes (Abspalten von en, Froiwerden von Cu(OH)2) erfolgt, wie durch teil- 
weise Neutralisation m it Oxalsaure iiachgewiesen wurde. Bei der Cu-NH,-Base ver- 
sagt dio Methode wegen zu geringer S tabilitat des Cu(NH3)4-Komplexes. — Um eine 
eventuelle Fehlerąuelle auszuschalten, die in der Móglichkeit liegen konnte, daB die 
Cellulose nur durch die Base (alkoholatahnlich) aufgelóst wird, fiihren Vff. eine Reihe 
von Modellverss. m it einer schwer 1. Polyoxyverb. (Dulcit) u. dcm sich in dieser Be- 
ziehung ahnlich verhaltenden, ebenfalls schwer 1. Biurct aus, mit dem Ergebnis, daB 
diese Kórper sich weder m it Kalilauge (Alkoholatbldg.), noch m it Cu(OH)2 allein auf
lósen lassen, daB aber bei Anwesenheit beider, oder von Cu(OH)2 u. Cu-en-Base sofort 
Lsg. ein tritt. Hierbei lósen sich Cu(OH)2 u. Dulcit (Biuret) stets in molarem Verkaltnis, 
die Komplexbldg. ist also quantitativ. Vff. schlieBen hieraus, daB bei der in Lsg. 
gehenden Cellulose die Komplexbklg. ebenfalls quantitativ  erfolgt ist. — Die Messungen 
ergaben nun einen anion. Cu-Geh. von 0,6 bis maximal 1 Cu/l C12H 20O10 (letzteren 
boi 12—15°/0 Cu-en-Lsg.). Bei den kleineren Werten glauben Vff., daB C18- oder C24- 
Gruppen je ein Cu komplex gebunden haben. Auch bei Lósungsyerss. ohne iiber- 
sohiissiges Cu(OH)2 oder bei teilweisem Ersatz der Cu-en-Base durch Alkali, wurde 
derselbe anion. Cu-Geh. ermittelt. — SchlieBlick gelang es Vff., aus den Rk.-Lsgg. 
durch Fallen m it A. eine feste Cellulose-Kupferyerb. zu erhalten, die die Zus. 
C12: Cu: Cu-en =  1: 1: 0,9 besitzt, also ein durch Cu-en nicht vollstandig neutralisiertes 
Cellulose-Kupferanion darstellt. Sie ist in Cu-en-Lsg. nach vorheriger Quellung 1., 
nicht aber in W. (wegen Hydrolyse). — Die Frage, warum das Cu-en-Salz des Cellulose- 
Cu-Komplexes im UberschuB der Base 1. ist, nicht aber das Na- u. Guanidoniumsalz, 
ist noch unentschieden.

V e r  s u c h  e. Cupri-en-cupri-dulcit: 0,9 g D u lc it-f  1,7 g Cu(OH)2 werden in
10 cem 15%ig-Cu-en-Lsg. gel. Alsbald Abscheidung blauer Krystalle. Umkrystallisieren 
aus 12% Cu-en-Lsg. oder W. F. 116°. — Cupri-en-cupri-Cellulose: 0,7 g Cellulose 
werden in Ggw. iiberschussigen Cu(OH)2 in 50 ccm 3°/0ig. Cu-cn-Lsg. gel. u. nach 
Filtrięren in 50 ccm A. gegossen. Abscheidung blauer Klumpen. Abpressen u. 24h 
iiber Atzkali trocknen. Analyse: Zers. mit verd. H 2S 0 4, wagen der unl. Cellulose u. 
elektrolyt. Best. des Cu. en-Best. durch N-Anatyse. — Gvanidonium-cupri-CelMose:
1  Mol. Cellulose +  1 Mol. Cu(OH)2 werden in einen UberschuB konz. wss. Guanidin- 
Isg. eingetragen u. unter Umriihren 2 Tage stehen gelassen, wobei dio Cellulose auf- 
quillt. Dann m it Guanidinlsg. Cu(OH)2 abspulen, u. m it A. u. A. nachwaschen.
5 Tabellen im Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 2083—93. 17/9. 1930. Berlin, 
Chem. Inst. d. Univ.) KLAGES.
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Wilhelm Traube und Gerda Glaubitt, Zur Theorie der alkalischen Kupferlosungen. 
und der Biuretreaklion. Vff. geben eine Erklarung fiir die im vorst. Ref. besohriebene 
Erscheinung, daB Polyoxyverbb. (Duleit) u. das ihnen in dieser Beziehung ahnliche 
Biuret weder von Kalilauge allein (imter Alkoholatbldg.), noch beim Schiitteln m it 
einer Cu(OH)2-Suspension allein (unter Bldg. des 11. Dulcit-Cu-Komplexes) gel. wird, 
sondern, daB beide Reagenzien gleiehzeitig einwirken miissen. Sie glauben, daB es 
nicht die freien Verbb. selbst sind, die das Cu(OH)2 zum Komples losen, sondern ihre, 
durch das Alkali prim ar entstehenden, an sich weitgehend hydrolysierten Alkoholate 
(Salze) bzw. dereń Anionen. Hierdurch wird, ahnlich wic bei anderen Komplesen, 
der Saurecharakter der betreffenden Substanz sehr stark  gesteigert ([Cu-Athylen- 
diamin]-Cu-Dulcit kann z. B. aus W. ohne Hydrolyse um kiystallisiert werden). — 
Biguanid u. Guanylhamstoff losen nun Cu(OH)2 ohne Alkali, was Vff. dadurcli er- 
klaren, daB beide neben der schwach sauren NH-Gruppe des Biurets 1 bzw. 2 sich 
wie NH.,OH verhaltende Guanylreste (W. M a r c k w a l d  u . S t r u w e ,  C. 1 9 2 2 . I . 806) 
besitzen, also das Alkali selbst mitbringen. Der stark saure Cu-Komples wird dann 
von einer der bas. Guanylgruppen unter Zwitterionbldg. neutralisiert, so daB im Falle 
des Guanylhamstoffes (1-wertige Base) ein neutraler Korper u. im Falle des Biguanids 
(2-wertige Base) eine 1-wertige Base entsteht. — Is t diese Theorie richtig, dann miiBten 
auch Polyoxyverbb. nach Einfuhrung bas. Gruppen Cu(OH)2 ohne Alkali auflosen. 
Vff. konnen nun tatsachlich zeigen, daB Glyceryltrimethylammoniumhydroxyd u. 
ein von ihnen dargestelltes analoges Mannitderiv. m it 2 —N(CH3)3OH-Gruppen 
Cu(OH)2 in betrachtlichen Mengen auflosen. —  Anhang: Wie schon fruher (C. 1 9 2 7 .
I . 1564) gezeigt, laBt sich im K-Cu-Biuret u. der entsprechenden Ni-Verb. das Alkali 
durch andere Basen ersetzen. Vff. stellen in dieser Reihe neu dar das Tl- u. das Diph- 
Salz (Diph =  Diphenyljodoniumhydrosyd) sowohl des Cu-, ais auch des Ni-Komplexes. 
Von diesen krystallisieren die Tl-Salze ohne Krystall-W ., woraus zu schlieBen ist, 
daB dieses nicht wesentlich fiir diesen Typus von Komplexverbb. ist.

V e r s u c h e .  Tl-Cu(Ni)-Biuret: Zu 10 ccm einer 15%ig. Tl-OH-Lsg. werden
3 mg-Mol. Biuret u. unter Erhitzen konz. wss. Cu(Ni)-Acetatlsg. (1,4 mg-Mol.) zu- 
gegeben. Abscheidung roter Krystalle, m it Eg-haltigem W. auswaschen. — Diph- 
Cu(Ni)-Biuret: Konz. Diph-Lsg. wird m it Biuret gesatt. u. l/2 Mol. (des Biurets) konz. 
Cu(Ni)S04-Lsg. zugefugt. Abscheidung roter Krystalle. Mit W. auswaschen. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 63 . 2094—98. 17/9. 1930. Berlin, Chem. Inst. d. Univ.) K l a g e s .

J. C. Derksen, J. R. Katz, Kurt Hess und Karl Trogus, t)ber die Struktur des 
Celluloids und iiber die Gelaliniermittel der Nilroccllulose ais QueUung$mittel. I . Die 
Anderung der oplischen Anisotropie bei der Dehnung von Campliercelluloid mit verschie- 
denem Oehalt an Campher. In  ungespanntem Zustande vóllig isotropes Celluloid zeigt 
bekanntlich bei Dehnung Doppelbreehung. W a c h t l e r  (C. 1 9 2 5 . I. 1949) schloB aus 
dem anfanglich positiven, bei starkerer Dehnung jedoch negativen W ert dieser Aniso
tropie, daB das Celluloid aus einem, zunachst ungeordneten, Gemisch positiv aniso- 
troper Nitrocellulosekrystallite u. negativ anisotroper Campherkrystallite besteht, von 
denen sich bei Dehnung erstere schneller orientieren. U e d a  (C. 1 9 2 8 . I . 3032) da- 
gegen glaubte aus Rontgendaten Celluloid ais eine feste Lsg. beider Bestandteile auf- 
fassen zu mussen. — Um die Verhaltnisse zu klaren, untersuchen Yff. nun den Verlauf 
der Anisotropie m it wachsender Dehnung (bis zum ZerreiBen) an einer Reihe von 
Celluloidpraparaten m it wachsendem Camphergeh. (5—50°/o) sehr eingehend u. stellen 
an Hand mehrerer Diagramme fest: 1. Es gibt 3 Gebiete verschiedenen Verh.:
a) (bis 35% Campher); die Anisotropie steigt (positiv). b) (35— 45%); sie steigt anfangs 
u. sinkt dann wieder (bei hohen Konzz. sogar unter 0). c) (iiber 45% ); Sie nimmt 
langsam negativ zu, jedoch bedeutend schwacher ais bei a) positiv. 2. In  allen Fallen 
niihert sie sich einem Grenzwert, der yermutlich angenahert die Eigendoppelbrechung 
der K rystalhte darstellt, u. 3. Dieser Grenzwert fallt m it wachsendem Camphergeh. 
(Grenzdehnungsdiagramm) anfangs steil, spater flaeher in einer Kurve, die durch 2 
sieh schncidende Gerade dargestellt wird u. dereń Schnittpunkt der Zus. 1 Nitro- 
cellulose: 1 Campher entspricht. — Yff. erklaren dieses eigenartige Verh. durch das 
Vorhandensein zweier entgegengesetzt doppelbrechender Micellart-en (Nitrocellulose u. 
eine Additionsverb. Nitrocellulose-Campher, also Vereinigung der Theorien von 
W a c h t l e r  u . U e d a ,  1. c.), von denen in a) erstere uberwiegen, in b) beide etwa in 
gleicher Menge Yorhanden sind, jedoch erstere sich raschcr orientieren u. in c) letztere 
ausschlieBlich vorhanden sind. Eine Bestatigung durch Rontgenunterss. ist in Aus- 
sicht gestellt.
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V e r s u c h e .  Es wurden Celluloidstreifen (1 cm breit, 0,5 mm diek) mehrmals 
hintereinander (bis zum ZcrreiBcn) bei 50° unter W. gedehnt u. nach Abkiihlen ent- 
spannt. Die resultierende „dauernde Dehnung“ wurde dann den Verss. zugrunde 
gelegt. Aus Doppelbrechung (mittels Kompensator nach B e r e k , Ztrbl. Minerał., 
Geol. Palaont. 1 9 1 3 . 388ff.) u. Dicke ergab sich dann die spezif. Anisotropie (nY-.nx). 
Die Zahl der Vollphasen wurde an einem Keil abgelassen. Alle W erte wurden 2-mal 
bestimmt u. stets Obereinstimmung festgestellt. 8 Diagramme, 2 Tabellen im Original. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 149 . 371—81. Aug. 1930. Amsterdam, Chem. Inst. d. 
Uniy.) K l a g e s .

Leonard Erie Hinkel und Richard Trevor Dunn, Sludien uber Cyanwasserstoff.
II. Die durch Einwirlcung von Halogenwasserstoffen au f Cyanwasserstoff entstehenden 
Verbindungen. (I. vgl. C o a te s ,  H i n k e l  u . A n g e l ,  C. 1 9 2 8 . I . 2379.) Das von 
G a W e r m a n n  u . SCHNITZSPAHN (Ber. Dtseh. chem. Ges. 3 1  [1898]. 1770) ais CHC12- 
N H -C H :N H  +  HC1 (I) formulierte „Sesquichlorid“ geht bei langerem Aufbewahren 
iiber NaOH im Vakuum, beim Erhitzen auf 100° oder beim Erhitzen m it uberschiissigem 
fl. HCN in eine Verb. 2HCN +  HC1 iiber, die ais Chlormethylenformamidin CHC1: N- 
C H : N H (II) zu formulieren ist. Bsi Verss. zur Darst. der Verb. HCN - f  HC1 von 
G a u t i e r  (Ann. Chim. 17  [1869]. 105) wurden Prodd. von undefinierter Zus., wohl 
Gemische von I u. H, erhalten. — II gibt beim Erhitzen m it Chinolin fast quantitativ  
bimolekularen Cyanwasserstoff. Fiir diese Verb. laBt sich die Formel eines Imino- 
formylisocyanids N H :C H -N C  (IH) aufstellen; sie gibt m it C6H 5MgJ Benzaldehyd 
unter intermediarer Bldg. yon C6H 5-CH: N -CH: NH (IV), das zu Benzaldehyd, 
Ameisensaure u. NH3 hydrolysiert wird; bei der Einw. von HC1 entsteht II u. nicht, 
wio N e f  ( L ie b ig s  Ann. 2 8 7  [1895]. 320) angegeben hat, I . Benzaldehyd entsteht 
ferner aus n  u. Bzl. in  Ggw. von A1C13; auch bei dieser Rk. ist IV ais Zwischenprod. 
anzunehmen. Die engen Strukturbeziehungen zwischen I u. II gehen weiter aus der 
Umsetzung dieser Verbb. m it Dimethylanilin u. Anilin hervor; beide liefern m it 
Dimethylanilin Hexamethyltriaminotriphenylmethan C25H31N3 (F. 177°) m it Anilin 
Diphenylformamidin C13H 12N , (F. 142°) (vgl. auch D a in s ,  Bor. Dtseh. chem. Ges. 35 
[1902]. 2496). — H Br wird durch HCN rasch unter Bldg. von 2HCN +  3HBr (analog I) 
absorbiert. H J  gibt m it HCN in analoger Weise 2HCN +  3 H J u. nicht, wie G a l  u . 
G a u t i e r  ( L ie b ig s  Ann. 1 3 8  [1866]. 36) angeben, HCN +  H J. Die HBr- u. H J- 
Verbb. sind der Verb. I  sehr ahnlich u. geben beim Erhitzen Halogenwasserstoff ab, 
wahrscheinlich entstehen dabei Hydrolialogenide von III; das entsprechende Hydro- 
bromid erhalt man auch aus III u. HBr. — Dichlormethylformamidinliydrochlorid 
(„Sesąuichlorid“, I). Aus HCN u. HC1 in wasserfreiem A. Beim Erhitzen im Dampfbad 
unter Vakuum dest. Chlormethylenformamidin C2H 3N 2C1 (II) iiber, das aus I u. fl. H C N  
bei 40° entsteht. Glasige M. — Biniolelcutarer Cyanwasserstoff, Iminoformylisocyanid 
(HI). Aus I beim Erhitzen m it etwas mehr ais 3 Mol Chinolin oder aus II u. 1 Mol 
Chinolin. F. 85°. Gibt in  A. m it HC1 II, m it HBr das analoge Brommethylenform- 
amidin C2H 3N2Br (sehr hygroskop. M.). Dibrommethylformamidinliydrobromid C2H4- 
N 2Br2 +  HBr. Aus HCN u. H Br b e i— 10°. Sublimiert beim Erhitzen, F. 240° (Zers.).— 
Dijodmethylformamidinhydrojod C2H 4N2J 2 +  H J. Aus HCN u. H J  boi — 10°. F arb t 
sich beim Erhitzen durikel, F. 158—160° (Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1930 . 
1834—39. Aug. Swansea Univ. Coli.) O s te rT a G .

C. E. Barnett, Melamin. Melamin nimmt gla tt 1 Mol. HC1 auf, dann bleibt die 
Rk. 2 Tage stehen; nach Ablauf dieser Zeit wird schnell ein zweites Mol. HC1 auf- 
genommen. Je tz t findet neuerdings eine Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit statt, 
u. sehr langsam wird noch ein drittes Mol. HCI absorbiert. Vf. nim m t an, daB Melamin

Formel I hat u. daB es sich successive in l l  oder III umwandelt, von denen zu erwarten 
ist, daB sie 3 Moll. HCI binden konnen. Fiir die Annahme des Vfs. spricht, daB im 
Triehlorhydrat 55%  des Gesamtstickstoffs ais Aminostickstoff in  8 Stdn. abgegeben 
werden (nach der Methode von v a n  S l y k e ) im Melamin selbst nur 15, 25, 26 u. 30% 
in  2V2, 9, 23 u. 75 Stdn. Auch Ktyaphenin (trimeres Benzonitril) ist m6glicherwei.se

NH II III
HN—C-NH-C—NH

H Ń -C -Ń H
ii „
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nicht so reaktionslos gegcn HC1, wie bislier angenommen wurde. (Journ. physical 
Chem. 3 4 . 1497—1504. Ju li 1930. Cornell Univ.) B e r g m a n n .

W. R. Edwards jr. und E. Emmet Reid, tlber die Darstellung einiger Cyclo- 
pentanderirate. Aus Cyclopentylmagnesiumhaliden u. vorschicdenen Aldehyden wurden 
sekundiire Alkohole nebenst. A rt dargestellt. — Bei der Rk. zwischen Benzaldehyd u. 
Cyolopentylmagnesiumbromid entsteht ais Nebenprod. l,3-Dibenzalcyclopenlanon-2, 
gelbe Nadeln; m it Anisaldehyd analog l,3-Di-p-methoxybenzalcyclopentanmi-2, dereń 
nu- n rr  Bldg. auf Ggw. geringer Mengen Cyclopentanon im
CH,—CH, p T - r r m  T? Cyelopentylbromid zuriickzufuhren ist, das m it 2 Mol.
CH2—CH, ' " des aromat. Aldehyds unter dem EinfluB von HC1

kondensiert wird. — Es wird eine Methode zur Herst. 
von Phosphorlribromid aus fein verteiltem roten P  in  CCI, +  Br beschrieben. — 
Cyelopentylbromid, aus Cyclopentanol +  PB r3 in A. — Methylcyclopentylcarbinol, aus 
Cyclopentylchlorid +  A. +  Mg +  Acetaldehyd; farblose F l.; rieeht ahnlich wie Menthol; 
K P-3i-32 73,5— 75°; K p .52,5 85—85,5°; D .254 0,9163; D .°4 0,9342; n =  1,4501; Mol.- 
Refr. [ (n — l )M]/d  56,55. — 3,5-Dinitróbenzoat, F . 86° (korr.). — Phenylurethan,
F. 71—71,5° (korr.). — a-N aphthylurethan, F. 104° (korr.). — Die iibrigen Carbinole 
wurden mittels Cyelopentylbromid, hergestellt. Sie riechen ahnlich der Methylverb., 
aufier der Propylverb., die nach 01iven u. der Hexylverb., die nach n-Heptanol riecht. — 
Das Anisylderiv. wurde nicht erhalten. — Athylverb., K p .18 72,5—74,5°; K p .52j5 97,5 
bis 98,5°; D .254 0,9035; D.°, 0,9219; n =  1,4502; Mol.-Refr. 63,84. — 3,5-JDinitrobenzoat,
F. 83,5° (korr.). — a-Naphtliyluretlian, F . 91° (korr.). — n-Propylverb., K p.52114,5 
bis 115,5°; D.23, 0,8970; D.°, 0,9146; n =  1,4510; Mol.-Refr. 71,46. — 3,5-Dinitro- 
benzoat, F. 85° (korr.). — a -N aphthylurethan, F. 85° (korr.). — n-Butylverb., ICp.23 114 
bis 115°; D.25, 0,8935; D .°4 0,9115; n =  1,4548; Mol.-Refr. 79,48. — 3,5-Dinitrobenzoat,
F. 63,5° (korr.). — n-IIexylverb., Kp-i2_i2,5 129,5—130,5°; D .234 0,8848, D .°4 0,9012; 
n - 1,4562; Mol.-Refr. 94,97. — Phenylverb., K p .5 129—131°; D .254 1,0346; D .°4 1,0531. 
(Journ. Amer. chem. Soe. 52 . 3235— 41. Aug. 1930. Baltimore, Maryland, Johns Hop
kins Univ.) B u s c h .

Erich Mosettig und Alfred Burger, Ringerweiterung m it Diazómethan in der 
hydroaromatisch-en Reihe. Durch Einw. von Aminen auf das Oxyd I des Methylen- 
cyclohesans beabsichtigten Yff. Aminoalkohole darzustellen. I  sollte aus Cyclohexanon 
u. Diazómethan gey/onnen werden. Letzteres reagierte — aber nur bei Ggw. von Methyl- 
alkohol — unter Bldg. von I, Cycloheptanon u. Cyclooetanon. In  Anlehnung an  A r n d t  
u. MEERWEIN nim m t Vf. ais Zwischenprodd. II u. III an. II isomerisiert sich ent- 
weder zu Cycloheptanon unter Ringerweiterung oder stabilisiert sich zu I. Cyclo- 
octanon en tsteht aus Cycloheptanon ganz analog. Die Abtrennung des Cycloheptanons 
kann auf Grund seiner Anlagerungsfahigkeit fiir Bisulfit erfolgen, die des Cyclooctanon 
durch Bchandlung m it Semicarbazid oder durch Dberfuhrung des Oxyds I  in  den 
Piperidinoalkohol IV. IV la.Ct sich durch Destillation m it etwas Chlorzink in  den 
isomeren Hexahydrobenzaldehyd iiberfuhren. — Cyclopentanon gab m it Diazómethan 
gleichfalls Cycloheptanon u. etwas Cyclooctanon; etwas Oxyd, I  entsprechend, scheint 
auch zu entstehen. Die Methode durfte die einfachste Synthese der genannten Ring- 
ketone darstellen. Ih r eigentliches Ziel wollen die Vff. am Tetralon zu erreichen suchen.

—  '  CH2 CH, CII,

CH, CH, CH, CH, CH,
II 111 IV

3H, CH, CH,
V e r  s u c li e. Cycloheptanon, K p .15 68—70°, wurde ais Semicarbazon, C8H 15ON3, 

aus Methylalkohol, F. 163—163,5°, sowie ais Dibenzalderiv., F. 107—108,5°, identi- 
fiziert. — Aus Methylencyclohexanoxyd (I) bestand — nach dem Abtrennen des Cyclo
heptanons — die Fraktion  vom K p .20 35—60° [Isomerisation gab Hexaliydrobenz- 
aldehyd, Semicarbazon, C8H 15ON3, F. 171—172° (aus CH3OH)], aus Cyclooctanon — 
[Semicarbazon, C9H 17ON3, F. 167,5—169° (aus CH3OH), Dibenzalderiv., C22H 220 , aus 
CH3OH F. 107,5—109°] die Fraktion  vom K p .20 95—105°. Ais M ittelfraktion ging ein 
Gemiscli iiber, das, wie auch angegeben, uber den Piperidinalkohol IV getrennt wurde. 
Sein Ghlorliydrat, C12H 240NC1, bildete aus A.-A. Krystalle, F. 194,5—195°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 3456— 63. Aug. 1930. Virginia, U niv., Cobb Chem. 
Lab.) " B e r g m a n n .
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Stig Veibel, Studiem uber den NitrierungsprozefS. I I I .  M itt. Nitrierung ton o- und 
m-Kresol. (II. vgl. C. 1930. II. 907.) Es wird dic Nitrierung von o- u. m-Kresol nach 
dcrselbcn Versuchsmethodo wie in der I I . Mitt. untersucht. Dabei zeigt sich, daB 
beim Nitrieren yon o-Kresol beinahe gleiche Mengen G-Nitro- u. 4-Nitro-o-kresol ge- 
bildet werden. Anderungen in der Anfangskonz. der H N 0 2 iindert dieses Verhaltnis 
nicht, dagegen scheint dasselbe mit der HNÓ3-Konz. (1-n. bis 3-n.) schwach anzuwacksen. 
Bei der Nitrierung des m-Kresols werden G-Nitro- (Summę von G-Nitro- u. 2-Nitro) 
u. 4-Nitro-m-kresol im Verkiiltnis 2: 3 gebildet; dieses Verhaltnis ist von Anderungen 
in der Konz. der H N 02 u. der H N 03 unbeeinfluBt. Die Rk.-Gesckwindigkeit ist geringer 
ais beim Phenol u. o-Kresol u. es werden melir Kondensationsprodd. gebildet ais dort. 
(Ber. Dtsch. ckem. Ges. 63. 2074—82. 17/9. 1930. Kopenhagen, Chem. Lab. d. 
TJniv.) B e r s in .

J. Chissin, Selektite Losliclikeit ton Kolilenwa.sserstoffcn in Anilin. Vf. unter- 
suchte die Losliclikeit ton Metlian-KW-stoffen in  Anilin, den EinfluB von aromat., 
Naphthen- u. ungesatt. KW-stoffen auf die Iióslichkeit der Paraffin-KW-stoffe, u. das 
Auswasclien anderer KW-stoffe aus Gemischen m it Paraffinen mittels Anilin. Die Yerss. 
wurden bei 20—22° ausgefuhrt. Beim Vcrmischen gleicher Voll. KW-stoff u. Anilin 
sind Hexan, Heplan u. Octan prakt. in Anilin unl.; bei hoherem Anilingeh. steigt die 
Losliclikeit der Methan-KW-stoffe, u. bei 5-fachem AnilinuberschuB lósen sich bereits 
90% der Paraffine. Die weiteren Verss. wurden stets m it gleichen Voll. Anilin-KW-stoffe 
ausgefuhrt. Bis zu 54° steigt die Losliclikeit yon Heptan in  Anilin kaum merklich; ab 
54° (also naho des krit. Punktes) ist die Lóslickkeitszunalime erheblich groBer. Zusatz 
von Bzl. begunstigt die Lóslichkeit der Paraffin-KW-stoffe in Anilin; bei der Ent- 
misóhung kann festgestellt werden, daB die Zunahme des Vol. der Anilinschicht der 
Menge des zugesetzten Bzl. entspriclit, ein Teil des Bzl. bleibt aber in der oberen Schicht 
des Paraffin-KW-stoffes. Bei einem Gemisch von 1 Teil Octan +  2 Teilen Bzl. tr i t t  
vollstiindigc Lsg. in Anilin bei einem dreifachen AnilinuberschuB ein. Ein Gemisch 
von gleichen Teilen Octan u. Anilin wird auf Zusatz von 38% Bzl. homogen; dasselbe 
t r i t t  m it Hexan bei Zusatz von 36% Bzl. ein, u. zwar erfolgt Lsg. ganz plotzlich bei 
einem bestimmten Bzl.-Zusatz. Ein Gemisch gleicher Teile n. Octan u. n. Hexan u. 
Bzl. wurde melirmals m it Anilin ausgeschiittelt. Nach 5-facher Extraktion war das Bzl. 
vollstandig ausgewaschen. Ebenso konnen durck wiederlioltes Ausschutteln m it Anilin 
auch die Olefine aus dem Gemisch m it Paraffin-KW-stoffen ausgewaschen werden, u. 
teilweise aucli die Naphthene. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 18. 996 bis 
999. 1930. Leningrad.) Sc h ó n f e l d .

Angelo AHgeli, tjber die Konstitution und. die Reaktionen der isomeren Diazohydrate. 
Ais Erwiderung auf eine K ritik  H a n t z s c h  (C. 1930. II. 42) macht Vf. zur Vervoll- 
standigung seiner kurzlicli erschienenen Yeroffentlichung (C. 1930. I I . 906) noch 
einige Bemerkungen. Dio Fahigkeit, normale Diazohydrate unter KW-stoffbldg. 
zu zersetzen, ist keine charakterist. Eig. alkal. Stannolsgg., sondern dio oxydierenden 
Eigg. der n. Diazohydrate tragen zu dem Rk.-Verlauf bei. Beispiele fur den oxydierenden 
Charakter der n. Diazohydrate, bei denen keine Stannoyerbb. an der Rk. beteiligt 
sind, sind folgende: Hydrochinon wird zu Chinon oxydiert (Or t o n  u .  E v e r a t t , 
Journ. chem. Soc., London 93 [1908]. 1010); die Diazotate reagieren m it Hydroxyl- 
amin unter Entwicklung von Stickoxydul, wodurch bewiesen ist, daB das Hydroxyl- 
ainin einen OxydationsprozeB durchgemacht hat (Ma i , Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 
[1892]. 372). Diazohydrate reagieren mit aromat. Propenylverbb. unter Bldg. von 
Phenylhydrazonen (Q uiLIC O  u. F r e r i , C. 1928. II. 1433); Pyrrol wird durch Diazo
hydrate oxydiert zu Prodd., die groBe Ahnliclikeit m it den Pyrrolschwarzverbb. haben, 
die durch die ubliclien Oxydationsmittel erhalten werden ( QuiLIC0 u. F b e r i ,  C. 1930.
H . 400). Phenolphthalin wird durch n. Diazoderiw. zu Phenolphthalein oxydiert 
(J o l l e s  u. K r t jg l i a k o f f ,  C. 1930. II. 43). — Was den Namen des Prod. C6H5- 
N ( : O ): NH anbetrifft, so hat Vf. den von H a n t z s c h  vorgeschlagenen, (Iminonitro)- 
benzol, benutzt, aber nicht, wie HANTZSCH meint, seine Formel fiir die n. Diazohydrate, 
CcH 5-N2-OMe, angenommen. Zum SchluB beruft Vf. sich auf die spektrochem. Unterss. 
von v. A u w e rs  (C. 1930. I. 3669) u. dic rontgenograph. Unterss. von H e n d r ic k s
u. P auling  (C. 1926. I. 1760), die ais Stutze fiir seine Formulierung der normalen 
Diazohydrate gelten konnen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63- 1977—80. 17/9. 1930. 
Florenż, Univ.) F ie d l e r .

C. Harnist, tjber die Beaktionsweisen des Phosphorpentachlorids. Vf. te ilt mit, 
daB Yerss. iiber die Addition yon Phospliorpentachlorid an Doppelbindungen, wie sie
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von B e r g m a n n  u . B o n d i  (C. 1 9 3 0 . I . 3656) ausgefiihrt wordon sind, unter Ver- 
wendung von PC10J  bereits in  zwei unveroffentlichten StraBburger Dissertationen 
( H a r n i s t  u . B u l l e ,  1910 u. 1911) beschrieben sind. Die erhaltenen Ergebnisse decken 
sich m it denen von B e r g m a n n  u . B o n d i ;  im Fali der Addition von PC13 an  StyTol 
wurde aufier der Styrylphosphinsaure noch ein chlorhaltiges Zwischenprod. der Hydro- 
lyse isoliert. Auch Phenylacetylen addiert PC15, doch ist das erhaltene Prod. nicht 
m it Styrylphosphinsaure ident. Vf. bem erkt zu den Ausfiihrungen von B e r g m a n n
u. B o n d i , daB erstens die beobachteten Additionsverlaufe nicht unbedingt auf Un- 
gleichwertigkeit eines Cl-Atoms von PC15 zuruckzufuhren' sind, u. daB zweitens offen- 
bar durch die Wechselwrkg. der fiinf Cl-Atome eines in  eine der bekannten L a n g - 
M U iRschen Formel (PC14)+C1' entsprechende Sonderstellung gedrangt wird. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 63 . 2307. 17/9. 1930.) B e r g m a n n .

Ludwig Anschiitz und Fritz Wenger, Zurn Valenzproblem des funfreertigen elektro- 
negativen Phosphoraloms. I . Mitt. W ahrend nach M e is e n h e i m e r  bekanntlich in  
Phosphoniumsalzen die fiinfte ionogene Phosphorvalenz raumlich nicht festgelegt ist
u. sich dadurch von den vier anderen unpolaren, tetraedr, angeordneten unterscheidet, 
is t diese Frage fiir Verbb. m it „fiinfwertigem elektronegativem P-Atom“ noch nicht 
entschieden. Dio Existenz der Phosphorpentahalogenide oder der Orthophosphorsiiure- 
ester P(OAr)5 scheint fiir energet., also auch raumliche Gleichwertigkeit der 5 Valenzen 
zu sprechen, die demnach eben angeordnet sein miiBten, die Hydrolyse von PC13 zu 
POClj fiir die Sonderstellung zweier Cl-Atome, endlich die Umsetzung von PC15 z. B . 
m it Salicylsaurechlorid zu I  fiir die Sonderstellung eines Cl-Atomes. Die von B e r g 
m a n n  u. B o n d i  (C. 1 9 3 0 .1. 3656) beschriebene Addition von PC15 an  Doppelbindungen, 
(z. B. von Styrol zu II) spricht nach Angabe der genannten Autoren entscheidend 
fiir die Sonderstellung eines Cl-Atoms. Vff. glauben, daB diese Addition auch dann 
moglich wiire, wenn alle Bindungen im PC15 gleichwertig, jedoch sehr locker waren,
u. daB lceineswegs unter dieser Annahme ein analoges W eiterreagieren der gebildeten 
CPCl4-Gruppierung zu erw arten ware, da der organ. Rest am Phosphor ,,von groBem 
EinfluB auf die Reaktionsfahigkeit“ sein kann. Da unter den Bedingungen der B e r g - 
MANN-BONDischen Verss. n ic h t  zwei C l-A tom e zu a h n lic h e n  Rkk. gezwungen werden 
kónnen, bleibt nach Ansicht der Vff. nur die ebene Anordnung. So ist vielleicht auch 
die Beobachtung erklart, daB das Dihomobrenzcatechylphosphormonochlorid (III) 
nicht in  opt. Antipoden zerlegbar ist; denn der korrespondierende Menthylester zeigt 
zwar eine ganz andere Drehung ais Menthol, eine Fraktionierung gelang aber nicht. — 
Auch 3-Nitro-, 4-Nitro-, 3,5-Dinitro- u. 3,4-Benzobrenzcatechin erwiesen sich ais un- 
geeignet. — B re n zc a te ch in  re a g ie r t  m it PC15 un ter Bldg. von Brenzcatechylphosphor- 
trichlorid (IV), wahrend Homobrenzcatechin direkt HI gibt. Das IV entsprechende 
Deriv. V hcrzustellen, gelang durch Umsetzung von Homobrenzcatechin m it PC13 zu
VI u. Anlagerung von Chlor.

|-0 P C 1 4

J - C O C 1
II

C6HS-C H -C H S 
Cl PC14

■—CH,

i—CHa

Cl

Cl

V e r  s u c h e. Dihomobrenzcatechylphosphormonochlorid, C14H 120 4C1P (III). Aus 
Homobrenzcatechin (erhalten durch Red. von Protocatechualdehyd nach CLEMMENSEN, 
K p.n  130°, F. 65°) m itPC l5in A. Sehr wasserempfindlich.— Di-(4-methyl-l,2-phenyle.n)- 
m-enthylorthophosphat, C,24H 310 5P. Aus rohem HI m it Menthol in  A. F. 65—70°. Drehung 
etwa —80°. — Homobrenzcatechylphosphormonochlorid, C7H 60 2C1P (VI). Aus Homo
brenzcatechin u. PC13 in A. K p.n  102°. F . 22—24°. Daneben entsteht 4-Methyl-
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1 ,2-phenylenphosphit, K p.u  265°. — Homobrenzcatechylphosphorlrichlorid, CTH 0O»- 
C13P  (Y). Aus dem yorigen m it Chlor in  A. K p.n  158°. Sehr wasserempfindliche FI. — 
Homobrenzcatechylpliosphorthiochlorid, C7H 0O2ClSP. Aus YI u. S bei 190°. K p.n  142 
bis 143°. (L ie b ig s  Ann. 482. 25—35. 22/9. 1930. Marburg, Univ.) B e r g m a n n .

Herbert Henry Hodgson und Ernest Walter Smith, Die Einm rkung von frisch 
gefalitem Mercurioxyd auf eine Suspension von 3,5-Diniłrololuol in  uasserigem Natrium- 
hydroxyd. Eine neue Darstellung von 3,5-Dinitro-p-kresol. Bei dieser Rk. entsteht
3,5-Dinitro-p-kresól (CH3 =  1; gelbliche Nadeln aus W ., F . 79—80°) in  ca. 50°/oig. 
Ausbeute neben m it metali. Hg vermischten amorphen Prodd. HgO w irkt auf 3,5-Di- 
nitrotoluol bei Abwesenheit von NaOH oder bei E rsatz von NaOH durch Na2C03 
nicht ein; NaOH allein liefert m it 3,5-Dinitrotoluol kein einfaches Hydroxylierungs- 
prod. m-Nitrotoluol u. Nitrobenzol reagieren unter den fiir 3,5-Dinitrotoluol an- 
gewandten Bedingungen nicht; m-Dinitrobcnzol u. 1,3,5-Trinitrobenzol liefern unter 
Entw . von N H 3 amorphe Prodd. yon komplizierter Zus. (Journ. chem. Soc., London 
1930. 2035—36. Aug. Huddersfield, Technical Coli.) OsTERTAG.

Herbert Henry Hodgson und Hubert Clay, Die Einuńrkung von salpetriger Saure 
a u f Resorcindiathylather. Nach Literaturangaben entsteht bei dieser Rk. 4-Nitroso-3- 
athoxyphenol u. ein unbestandiges Prod., das ais Nitrosoresorcindiathylather an- 
gesehen wurde. Es wurde nun festgestellt, daB H N 0 2 in  essigsaurer Lsg. n icht auf 
Resorcindiathylather (I) einwirkt; bei Ggw. von HC1 oder H 2S04 erhalt man 4-Nitroso-3- 
dthozyplienol (H) in  80—90°/oig. Ausbeute; H entsteht auch, wenn bei der Aufarbeitung 
kein Alkali yerwendet wird. Ais Nebenprod. erhalt man eine lederfarbige Substanz 
vom F. 119—120°, 1. in  Bzl., Chlf., A., unl. in Alkali, die m it HC1 u. H„S04 blaue Far- 
bungen gibt (vgl. K ra u s ,  Monatsh. Chem. 12 [1892], 368). 4-Nitrosoresorcindidthyl- 
dther (HI) wurde synthetisiert; er ist entgegen den iilteren Angaben gegen 5%ig. KOH u. 
gegen organ. Losungsmm. bestandig, wird aber durch Mineralsauren rasch in H  iiber- 
gefiihrt. Dieses Verh. zeigt, daB I durch Einw. von H N 02 zunachst in  HI ubergeht, 
das dann durch die Mineralsaure gespalten wird; diese Spaltung yerlauft offenbar 
viel rascher ais die Nitrosierung, da die Isolierung yon HI nicht gelungen ist. Wenn 
die Diathylierung vor der Nitrosierung erfolgte, miiBte nach H o d g so n  u . C la y  
(C. 1930. II . 1980) 6-Nitroso-3-athoxyphenol ais Hauptprod. auftreten. Die Yer- 
seifung der 4-Athoxygruppe durch die Mineralsaure ist elektronentheoret. gut zu 
erklaren. Resorcindimethyldtlier u. Resorcinmelhylathylather konnen unter den fiir die 
Nitrosierung von I  angewandton Bedingungen nicht nitrosiert werden; dies zeigt, 
daB C2H 5 starker aktivierend w irkt ais CH3 u. stiitzt die Ansieht, daB die Nitrosierung 
yor der Deiithylierung erfolgt. Bei der Darst. von Resorcinmethylathylather ist die 
Methylierung des Monoathylathers m it Dimethylsulfat u. NaOH yorteilhafter ais die 
Athylierung des Monomethylathers. — Resorcindiathylather (I), Kp. 234—235°, u. 
Resorcinmonoathylather, Kp. 246—247°, aus Resorcin u. 1,1 Mol Diathylsulfat in 
10%ig. NaOH. Anwendung yon 2 Mol Diathylsulfat ist n icht zweckmaBig. — 4-Ni- 
trosoresorcindiathyldther (IH) C10H 13O3N. Aus der Aminoverb. u. K 2S2Os in schwefel- 
saurer Lsg. Griinliche Nadeln aus PAe. F. 104°. LI. in Eg., A., Bzl., wl. in  PAe.; 
die Lsgg. sind griin. Mit k. verd. HC1 u. H2S04 entsteht II; k. 5% ig. KOH wirkt 
nicht ein. — 4-Nitroresorcindiathyldther. Aus 6-Nitro-3-athoxyphenol, Diathylsulfat u. 
K 2C03 in  Xylol. (Journ . chem. Soe., London 1930. 1872—75. Aug. Huddersfield, 
Technical Coli.) OsfERTAG.

Knud A. Jackerott, Eine kurze Ubersicht iiber die Chemie des Ephedrins. Die 
physikal. u. chem. Eigg. des Ephedrins u. seiner Isomeren werden angegeben, die 
Prinzipien der yerschiedenen Ephedrinsynthesen beschrieben. (Dansk Tidsskr. Farmaei 
3. 272—80. Nov. 1929.) H e r t e r .

Zoltan Fóldi, Eine neue Reaktion der aliphatisćhen Doppelbindung. /S-Methylstyrol 
wurde auf sein Verh. gegen folgende N-Halogenylyerbb. untersucht: N-Brommethyl- 
amin, N-Brom-N-methylacetamid, N ,N '-D ibrom -N,N' -dimethyloxamid, N-Brom- 
methylurethan, N-Brombenzolsulfomethylamid, N-Natrium-N-chlorbenzolsulfamid.
N-Brom-N-methylacetamid gab nur in geringer Menge das Acetylderiy. des 1 -Phenyl-l- 
brom-2-methylaminopropan (I), dessen Hydrolyse zu •y-Ephedrin (H) fiihrte, N-Brom
benzolsulfomethylamid das Bcnzolsulfoderiy. IH, u. zwar in zwei diastereomeren Formen. 
Eine dayon gab bei der Hydrolyse rac. N-Benzolsulfoephedrin, das sich m it PB rs 
m eder in d e n  B ro m k o rp er IH zuriickyerw andeln  lieB. Um zu en tscheiden , ob HI der 
Ephedrin- oder i/j-Ephedrinreihe angehort — bei der Hydrolyse u. der P B r .-R k . kann ja
W ALDENsche Umkehrung stattfinden —, wurden die opt.-akt. Basen des Ephedrins u.
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des i/;-Ephcdrins in ihre N-Benzolsulfonylderivv. ubergefulirt, wobei keine Anderang 
des Dreliungssinns eintritt. Wahrend nun (— )-N-Benzolsulfonylephedrin m it PB r5 
(— )-N-Benzolsulfonylbromephedrin gibt, liefert (— )-N-Benzolsulfonyl-y-ephediin
(-f-)-N-Benzolsulfonylbromephedrin. Das durch ihre Mischung entstehende rac. Prod. 
laBt sich auch aus dem rac. N-Benzolsulfonylephedrin oder -y-ephedrin gewinnen. 
Auch das aus i^-Ephedrin u. PB r5 erhaltene (-j-)-Bromephedrmbromhydrat gab m it 
Benzolsulfochlorid (-f-)-N-Benzoylsulfonylbrom-y-ephedrin. E rst aus rac. Ephedrin- 
chlorhydrat konnte bei der Bromierung neben rac. Bromephedrinbromhydrat rac. 
Brom-i/)-ephedrinbrom]ivdrat gewonnen u. in Form der Benzolsulfoverb. isoliert werden.
— Benzolsulfochloramid gab m it 15% Ausbeute l-Phenyl-l-ehlor-2-benzolsulfoamino- 
propan, Zimtalkohol hingegen das Dibromid m it N - Brombenzolsulfomethylamid, 
ebenso Allylbromid u. Allylalkohol. Auch das angebliche Tribrompropen von W ohl 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 52 [1919]. 51), das aus Allylbromid u. N-Bromaeetamid 
entstehen soli, ist wahrscheinlich 1,2,3-Tribrompropan.

CH3-CH-N(CH3)-CO-CH3 CH3-CH-NH-CH3 CH3-CH-N(CH3)-SO2-C0H s 
C6H 5-CH-Br C8H 5-GH- OH C0H 6-C!H-Br

V e r s u c h e :  N,N'-Dibrom-N,N'-dimethyloxamid lieferte m it /?-Methylstyrol
Dimethyloxamid, F . 211°, u. nach dem Verseifen des F iltrats rac. ip-Eplitdrin, F. 118°. 
Letzteres entstand auch m it N-Brom-N-methylurethan. — l-Phenyl-l-brom-2-[bcnzol- 
sulfo)netkylamino]-propan, C16H i80 2NBrS (HI). Aus /i-Metliylstyrol u. N-Brom-N- 
methylbenzolsulfamid (Darst. aus Benzolsulfomethylamid, Brom u. NaOH; F. 102°). 
Neben dem Diastereomeren; aus A., dann Bzl.-PAe. F. 105— 106°. — l-Phenyl-l-oxy-2- 
[benzolsulfomethylamiiio]-propan (rac. N-Benzolsulfonylephedrin), C]6H 10O3NS. Aus dcm 
vorigen durch aufeinanderfolgende Acetylierung (Sirup) u. alkal. Verseifung oder aus 
rac. Ephedrinsulfat m it Benzolsulfochlorid in Chlf. u. NaOH. Aus Chlf.-PAe. oder 
A.-PAe. Korner, F. 105— 106°. Gibt m itP B r5 HI. — Rac. N-Beiizolsulfonyl-yi-ephedrin, 
C10H 10O3NS. Analog aus y-Ephedrin. F. 74—76°. Gibt m it P B r5 gleichfalls (neben 
etwas Diastereomerem) rac. N-Benzolsulfonylbromephedrin (IH). — (— )-N-Benzol- 
sulfonylepliedrin, C16H i90 3NS. Aus (— )-Ephedrinchlorhydrat u. Benzolsulfochlorid in 
Chlf. m it NaOH. Aus A. beim Verdunsten Saulen, [a]n21 =  44,59° (in A.). — (— )-N- 
Benzolsulfonyl-y-ephedrin, CJ0H 19OsNS. Aus (—)-t/;-Ephedrin. Aus A. u. PAo. Kry- 
stallpułver. F. 70°, [a ] ir0’5 =  —27,86° (in A.). — rac. N-Benzolsulfonylbrom-ip- 
epliedrin, C16H ls0 2NBrS. Aus rac. Brom-y-ephedrinbromhydrat wie iiblich. Aus 
CH3OH Kornchen, F. 120°; neben etwas Epimerem. — (, +  )-N-Benzolsulfonylbrom- 
ephedrin, C16H 180 2NBrS. Aus (— )-Benzolsulfo-i/j-ephedrin u. P13r5 oder aus ( +  )-Brom- 
ephedrinbromhydrat durch Benzolsulfonierung. Aus CH3OH Korner, F . 88°, [ajn22,5 =  
+  109,60° (in A.). — (— )-N-Benzolsulfonylbromephedrin, C16H 180 2NR.S. Aus (—)-Ben- 
zolsulfoephedrin +  P B rs. F. u. Krystalle wie beim Antipoden ([a]D21’5 =  —111,02°), 
m it dem gemischt die Verb. H I gibt. — rac. Brom-yi-ephedrinbromhydrat, C10H 15NBr2. 
Aus rac. Ephedrinchlorhydrat u. PB r5 oder aus y-Ephedrin m it HBr-Eg. Aus A. 
F  155— 157°. — (-\-)-Broniephedrinbromliydrat, C10H 15NBr2. Aus (—)-i/>-Ephedrin m it 
PB r5. Aus A. F. 174,5°. — l-Phenyl-l-chlor-2-[benzolsulfoamino]-propa>i, C15H 160 2NC1S. 
Aus Benzolsulfochloramin-Na u. ^-Methylstyrol. Korner aus A., F . 123°. — 1-Phenyl-
1,2,3-tribrompropan, C9H 9Br3. Aus Zimtalkohol durch sukzessive Behandlung m it 
N-Brombenzolsuliomethylamid u. Eg.-HBr. Aus A. Nadeln, F. 125°. — 1,2,3-Tri
brompropan, C3H 5Br3. Aus Allylbromid analog. K p .29 111— 112°, F. 14—15°. — 
Allylalkohol lieferte m it N-Brombenzolsulfomethylamid, wahrscheinlich m it Dibrom- 
propylalkohol verunreinigten Bis-{jj-bromallyl)-dther, K p .10 118°. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 2257—69. 17/9. 1930.) B e r g m a n n .

Alex. Mc Kenzie und Agnes Gellatly Mitchell, Die Mutarotation optisch aktiver 
Ester iw i a-Ketonsauren. (Ygl. C. 1929. II. 1406.) Cinchonin- u. Cinchonidinbenzoyl- 
formiat sind einheitliche Salze; es is t also bis je tzt kein Beweis fiir die Existenz von 
diastereoisomeren Salzen der Benzoylameisensaure gefunden. — Die M utarotation der 
alkoh. Lsg. von Benzoylameisensaure-l-menthylester (I) wird durch Pyridin u. in  noch 
hóherem MaBe durch Spuren HC1 beschleunigt. Fugt man Spuren HC1 zu alkoh. Lsgg. 
von Brenztraubensaure-d-bornylester (II) u. Brenztraubensiiure-l-menthylester (III), 
so stellt sich der Enddrehwert sofort ein. Zugabe von wenig alkoh. KOH bewirkt in  der 
alkoh. Lsg. v o n I bzw. I II  Beschleunigung der M utarotation u. Austausch der Menthyl- 
u. Athylradikale; doch ist die Geschwindigkeit der Umesterung gering. In  der methyl- 
alkoh. Lsg. von I, die keine M utarotation zeigt, bewirkt methylalkoh. KOH nur Um-
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esterung. — An athylalkoh. Lsgg. vonI, II  u. I II  wurde nach 1—5-tagigem Aufbewahren 
bei 3— 4° therm. Verzug im Drehvermogen bcobachtet. Auch die Lsg. von II in  Methyl- 
alkohol, bei der M utarotation nicht gefunden wurde, zeigte therm. Verzug, so daB Vff. 
sehlieBen, daB in einer methylalkoh. Lsg. von II tatsachlich M utarotation stattfindet, 
wenn der Ester in  dem Methylalkohol aufgelost wird, aber die Veranderung is t zu schnell, 
ais dafi man sie direkt hatte  feststellen konnen. (Biochem. Ztschr. 224 . 242—52. 29/7. 
1930. Dundee, Chem. Lab. d. Univ. College; St. Andrews, Univ.) K o b e l .

N. D. Zelinsky und P. P. Borissow, Ober die Autoxydalion von Cyclohexen durch 
Sauerstoff. Nach den Anschauungen von L e w is  u .  L a n g m u ir  besitzen sowohl die 
Sauerstoffatome im Sauerstoffmolekiil wie die C-Atome im Athylen s ta tt der Oktetts 

Elektronenseptetts — wie u. a. aus dem Paramagnetismus dieser 
“  _ _ Verbb. liervorgeht —. Die daraus sich ergebende Folgerung, daB

H : C : C : H  S ie  ohne jeden K atalysator direkt zu einer oktett-theoret. n. Verb.
.•• •• ' nebenst. S truktur zusammentreten konnen, bestatigt sich im Fali

. . '  des Cyclohexens, das direkt O, absorbiert. Allerdings reagiert —
unerldarlicherweise — nur die Halfte des Materials. Es entsteht 

ein Peroxyd, C0H i0O2, ein Harz, das m it Guajakharz bei Ggw. von Ferrosalz Blau- 
f&rbung ergab u. beim Erwiirmen Cyclohexen regenerierte. In  Ubereinstimmung m it 
der Erwartung fiihrt Yerwendung eines Katalysators bei dieser Rk. zu tiefgehender 
Zers. (Vgl. WlLLSTATTER u. So n n e n f e l d , Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 2814.) 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2362—65. 17/9. 1930. Moskau, I. Univ., Lab. f. organ. 
Chemie.) B e r g m a n n .

R. stolle und Fr. Hanusch, tlber Arihydro-[(hydrazino-l'-cyclóhexyl-l')-l-cych- 
liexanon-2]. Das von K is h n e r  u .  B j e l o w  (C. 19 1 1 . II. 362) bei der Red. von Cyclo- 
hexanonazin m it Na in alkoh. Lsg. erhaltene Prod. ist nicht, wie diese annahmen, 
asymm. Dicyclohexylhydrazin, sondern symm. Dicyclohexylliydrazin. Durch Malein-, 
Oxal- oder Bernsteinsaure erfolgt Umlagerung des Azins zu einem Pyrazolinderiv. 
(I, R  =  H). dessen mit Phenylisocynat u. Phenylsenfol gewonnene Carbazide (I, R  =  
CO-NH-C6H5 u. R  =  CS-NH-C6H5) verschieden von denen des nach K is h n e r  dar- 
gestellten Dieyclohexylhydrazins sind.

Y e r s u c h e .  Anhydro-[[hydrazino-l'-cyclohexyl-l')-l-cyćlohexanon-2\, C12H2()No 
(I, R  =  H), aus Cyclohexanonazin (F. 35°) (naoli P e r k in ’ u . P l a n t , C. 1 9 2 4 . II . 
1347) durch Behandlung m it wasserfreier Oxalsaure bei 70°. K p .17 165°, F. ca. 64°. 
Verfliissigt sich beim Aufbewahren an der Luft unter Braunfarbung u. Gasentw. — 
Jodmethylat, C13H 23N 2J , aus der vorigen Verb. m it Methyljodid im geschlossenen 

r , „  . “ Rohr in schlechter Ausbeute. Aus Methanol derbe
i * 2 Y > Itrystalie, F. 186°. — Phenylhamsloffderiv., Ci9H25-

CHj—CHj—C-----N -R  OŃ3 (I, R =  CO-NH-C6H5), entsteht in schlechter
I  ” | ^>N Ausbeute aus I, R  =  H, mit Phenylisocyanat. Aus

CHj—CH—C A. Krystallpulver, F. 124°. — Phenylthioharnsloff-
p t t  p t t  A tt deriv„ C19H 25N3S (I, R  =  CS-NH-C6H5), aus I,

2 2 3 R  =  H, m it Phenylsenfol in ca. 50°/oig. Ausbeute.
Aus Aceton rhomb. Krystalle, F. 168°. — Harnsloffderiv., C13H 21ON3 (I, R  =  CO-NH2), 
aus I, R  =  H, m it Kaliumcyanat in Eg. (vgl. L o cq u in  u. H e ilm a n n , C. 1 9 2 9 . II. 
2047). Aus Methanol Nadelchen, F . 161°. — Dicyclohexijl-l,2-phenyl-4-semicarbazid, 
C:9H 29ON3 =  C6H 1 1 -NH-N(C6H 11)-CO-NH-C6H5, aus symm. Dicyclohexylhydrazin 
(nach H a r k in s  u .  L o c h te , C. 1 9 2 4 . I. 2116, durch katalyt. Hydrierung von Cyclo- 
hexanonazin) u. Phenylisocyanat in ath. Lsg. Aus A. Krystallpulyer, F. 124°. — 
Dasselbe Prod. wurde' aus dem nach KlSHNER (1. c.) dargestellten Dicyclohexyl- 
hydrazin gewonnen. — Dicyclohexyl-l,2-phenyl-4-lhiosemicarbazid, C19H 29N3S, aus 
dem sowohl nach LoCHTE (1. c.) wie nach KlSHNER (1. c.) dargestellten Dicyclohexyl- 
hydrazin m it Phenylsenfol. Aus A. Nadelchen, F. 129°. (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 63. 
2211—15. 17/9. 1930. Heidelberg, Univ.) F i e d l e r .

E . Y anovsky, Sagittol, ein neuer Sesquilerpenalkohol. Bei der W.-Dampfdest. 
der Wurzeln von Balsamorrhiza sagittata, einer in Nordwestamerika wild wachsenden 
Pflanze, wurden feine weiBe Nadeln erhalten, die die Formel ClsH 20O besitzen, bei 
77—78° schmelzen (aus A.) u. in  A. [o c ]d 20 == +25,8 bzw. 26,5° zeigen. Es liegt ein 
Sesąuiterpenalkohol, Sagittol benannt, vor; er gibt ein óliges Acetylderiv. , C17H280 2 
u. ist m it keinem bekannten Sesąuiterpenalkohol ident. Bei langerem Stehen ver- 
wandelt er sich in ein Harz. (Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 3446—48. Aug. 1930. 
W ashington, Bureau of Chem. and Soils, U. S. Dep. of Agriculture.) B e r g m a n n .
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J. A. Schilow, Einige Derivate des Triphenylathens und iiber l-Plienyl-2,2-di-p- 
dipheriylylathen. Die Nitrierung des Triphenylathens in  trockenem Bzl. oder PAe. 
m it nitrosen Gasen liefert Krystalle vom F. ca. 110°, vielleicht l,2-Dinitro-l,l,2-tri- 
phenylathen, welches aus A. oder Eg. umgelost 2-Nitro-l,l,2-triphenylathanol-l liefert, 
(CaH 5)2(0H)C-CH(N02)CaH 5 =  C20H 17O3N, F. 122—122,5°. Beim Erwarm en beider 
Nitroderiyy. in  Eg. entsteht Triphenylniłrodłhen, (C0H5)2C - C-CaH5(N 02), C20H 16O2N, 
F. 175—176°. Aus Diphenyl m it Phosgen u. A1C13 entsteht Di-p-diphenyllceton, F . 236°, 
u. hieraus m it Benzyl-MgCl l-Phenyl-2,2-di-p-diphenylyldthen, (CaH 5-CaH4)2C =  CH- 
CaH5, F . 195—196°. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 95—99. 1930.) T a u b e .

Harold H. Strain, Metallderivate von Ketonen. Aus Aceton, Methylpropylketon, 
Acetophenon, Methylaoetophenon, Campher, Fenchon u. Benzophenon wurden m it 
den Amiden yon Na, K  bzw. Ca in  fl. NHS unter AusschluB von L uft folgende Metall- 
d eriw . dargestellt: C3H 6ONa; C0H 10O„Ca—C6H 9ONa—C8H 7ONa; C16H 14OoCa—
C9H 9ONa—C10H 15ONa—CJ0H 16ONa +  x N H 3; C10H 15ONa—C13Ha2ONaN u. C13H 10- 
ONK3. Die Trikaliumverb. des Benzophenons erscheint sehr merkwiirdig. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 2 . 3383— 84. Aug. 1930. California, Stanford Univ.) B e r g m a n n .

Chester Wallace Bennett und William Albert Noyes, V er suche zur Zerlegung 
von Fluorenderivaten in  optische Antipoden. p-Aminóbenzophenonhydrazon. Im  An- 
schluB an den miBgliickten Vers. (C. 1 9 2 9 . II. 3010), 2-Aminobiphenylendiazomethan 
in  opt. Antipoden zu zerlegen, studieren Vff. andere 2,9-Deriyv. des Fluorens in  der- 
selben Richtung. Ebensowenig wie B a d e r  (Dissertation Wien 1926) gelang es ihnen, 
2,9-Diaminofluoren m it (+)-Camphersulfosaure, (+)-Phenylglykokoll u. ( +  )-Oxy- 
methylencampher in  opt. Antipoden zu zerlegen. — Auch aus 9-Acetaminofluoren 
konnte kein einseitig nitriertes Deriv. erhalten werden: Modifikation des Verf. von 
S c h m id t  u . S t u t z e l  ( L ie b ig s  Ann. 3 7 0  [1909]. 1), die 1 ,8-Dinitrofluorenon erhielten, 
fiihrte auch nur zu 1.8-Dinitro-9-acetaminofluoren. — 2-Amino-9-oxyfluoren lieB 
sich m it (+)-Camphersulfosaure n icht spalten. — Die Annahme von B a d e r  (1. c.), 
daB infolge wechselseitiger AbstoBung der Aminogruppen in  2 u. 9 die tetraedr. An
ordnung u. dam it die Móglichkeit der Spaltung zerstórt werde, entbehrt jeder experi- 
mentellen Begriindung. Auffallig ist die offenbar allgemeine schwierige Spaltbarkeit 
von Fluorenderiw ., die sich auch bei substituierten Diphenylmethanen des Typs CaH 5- 
CHX-C6H 4Y wiederfindet (vgl. B i l l o n ,  C. 1 9 2 7 . II . 1474, aber auch B e t t i ,  Gazz. 
chim. Ita l. 3 7  [1907], 62 u. B e r l i n g o t t i ,  Gazz. chim. Ital. 5 0  [1920]. 281). — Der 
Vers., p-Aminodiphenyldiazomethan zu isolieren, scheiterte an seiner Empfindlichkeit; 
es entstand nur das Ketazin des p-Aminobenzophenons.

V e r s u c h e .  2,9-Dianiinofluoren, C13H 12N2. Aus 2-Aminofluorenonhydrazon 
(die Red. von 2-Nitrofluorenon erfolgt am besten m it P latinoxyd und H 2) m it Zink in  
Eg. — es entsteht zuerst das Acetyld-eriv., C15H 14ON2, F. 219° (aus Aceton). Aus Toluol
F . 160°. — l,8-Dinitro-9-acetaminofluoren, C15H UÓ5N3. Aus 9-Acetaminofluoren m it 
H N 03-H 2S 04. A u s  Eg. F. 236—238°. — p-Aminobenzophenonhydrazon, C13H 13N3. Aus 
p-Aminobenzophenon u. H ydrazinhydrat in  A . bei 4-tagigem Kochen m it Barium- 
oxyd. Gelbe Nadeln, F. 139—140°. Nebenlier u . m it HgO — purpurfarbene Lsg. 
des Diazomethans! — entsteht das Ketazin, C2aH 22N 4. Gelbes Pulyer, F. 225°. (Journ . 
Amer. chem. Soc. 52 . 3437— 40. Aug. 1930.) B e r g m a n n .

John A. Mc Rae und Albert L. Kuehner, Die Kondensation von Benzoin und 
Benzil m it Cyanessigsaureathylester. Da der Mechanismus der Kondensation von 
Aldehyden u. Ketonen m it Cyanessigester n icht eindeutig geklart ist (ygl. z. B. Lap- 
w o r t h  u. Mc R a e , C. 1923.1. 1169; K o h l e r  u . Co r s o n , C. 1923. III. 1461), unter- 
suchen Vff. die Kondensation yon Cyanessigester m it Benzoin u. Benzil; das in  letzterem 
F ali erhaltene Prod. wird in  bezug auf seine Rk. m it Blausaure m it dem aus Campher- 
chinon u. Cyanessigester entstehenden yerglichen. W ahrend H a w o r t h  (Journ. chem. 
Soc. London 95 [1909]. 480) aus Cyanessigester u. Benzoin m it Na-Athylat die 1,4-Di- 
cyan-2,3-diphenyl-2-buten-l,4-dicarbonsaure, C20H 14O4N2 (I), erhalten haben will, 
erhalten Vff. eine bei 141° schmelzende Verb. C17H u 0 2N, der die Formel II eines 
Lactons der l-Cyan-2,3-diphenyl-3-oxycrotonsaure zugeschrieben wird. Oxydation 
fiihrt namlich zu l-Cyan-2-benzoylzimtsaure (III), dereń Ester aus Benzil u. Cyan
essigester erhalten wurde, aber auch entstand, ais das Ag-Salz der II zugrundeliegenden 
Saure m it Jodathyl erhitzt wurde. Konz. Salpetersaure fiihrte II durch Nitrierung 
u. Oxydation in  das m-Nitroderiy. yon III iiber; die m-Stellung w ird durch Weiter- 
oxydation zu m-Nitrobenzil u. endlich zu Benzoesaure u. m-Nitrobenzoesaure bewiesen, 
konz. H2S 04 in  ^-Phcnyl-/3-benzoylpropionsaure (IY). Der Ester yon HI reagiert
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ebensowenig wie II  m it Blausaure, wahrend Camphorylidencyancssigester (V) zwei 
Moll. HCN addiert zum Ester YI der l,7,7-Trimethyl-2,3-dicyan-2-oxybicyclo-(l,2,2)- 
heptan-3-cyanessigsaure. Alkohol. KOH spaltet die am Carbonyl sitzende Blausaure 
ab, zu YII.

V e r s u c h e .  Lacton der l-Cyan-2,3-diplienyl-3-oxycrotonsaure, C17H 110 2N (II). 
Aus Bonzoin u. Cyanessigester m it Na-Athylat in  A. WeiCe Nadeln aus A ., F. 141°. — 
p-Phenyl-ji-benzoylpropionsaure, C10H 14O3 (IV). Aus dem yorigen m it H 2S04. Aus 
A. Oktaeder, F. 160,5° (Av e r y  u. Mc D o l e , Journ. Amer. chem. Soc. 30 [1908]. 
1423). — l-Cyan-2-m,-nitrophenyl-2-benzoylacrylsaure, C17H 10O5N2. Aus II m it sd. 
konz. H N 03. A us A., F . 218—220° (Zers.; Sinterung ab 212°). Osydation m it aceton. 
KMnO., fuhrt zu m-Nitrobenzil, F . 117—118° (hellgelbe Krystalle aus A.). — 1-Cyan-
2-benzoyłzimtsdure, CI7H n 0 3N (III). Aus II  m it H N 03. Aus Bzl.-Lg. F. 116—117° 
(mit x/2 Mol. Bzl.). Der Athylester, C19H 160 3N, entsteht aus Jodathyl u. dem Ag-Salz 
der II zugrundelicgenden Saure und durch Kondensation yon Benzil u. Cyanessig
ester mittels Piperidin in  A., aus A. Nadeln, F. 141°. Osydation fiihrt zu Benzil, 
Verseifung zur entsprechenden Saure. — 1,7,7-Trimeihyl-2,3-dicyan-2-oxybicyclo- 
(l,2,2)-heplan-3-cyanessigsauredthylester, Ci7H 2l0 3N3 (VI). Aus V (FORSTER u .  W lTHERS, 
Journ. chem. Soc. London 101 [1912]. 1307) m it KCN in  wss. A. A us A. F. 202—204°; 
[<x]d =  +115,1°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3377—S2. Aug. 1930. K ingston u. 
Lennoxville, Canada.) B e r g m a n n .

Homer Adkiiis, Walter Kutz und Donald D. Coffman, Vber die Alkoholyse von 
gewissen 1,3-Diketonen in  Gegenwart von HCl. Es wird der Umfang der Alkoholyse 
bei 60° folgender 13 1,3-Diketone in Ggw. von HCl untersucht: Diacetylmethan, Bldg. 
aus 3 Moll. A thylacetat u. 1 Mol. Aceton m it 2 Moll. Na oder 1  Mol. Na-Athylat; 
Kp. 136—139° (unkorr.). — Athyldiacetylmetlian, K p .710 175— 178°; D .2:,25 0,9365. — 
n-Propyldiacetylmethan, K p .,.,0 192—-194°; D .2525 0,9328. — Isopropyldiacetylmethan, 
Kp.,,o i80—183°; D .2523 0,9205. — n-Butyldiacelylmelhan, K p.j0 90—94°; D .2525 0,9312.
— Benzyldiacetylmcthan, K p .5 155—160°; D .2525 1,0125. — Diuthyldiacetylmethan, 
K p .10 95— 100°; D.2:,2. 0,9448. — Dibenzyldiacetylmethan, F . 111—112°. — Acetyl- 
benzoylmetluin, Bldg. aus 2 Moll. Na oder 1 Mol. Na-Athylat auf 1 Mol. Acetophenon; 
K p .3 120— 122°; K p .10 128— 130°; aus A.-W., F. 56—67° (unkorr.). — Athylacetyl- 
benzoylmetlmn, K p ,10 135—138°; D .2525 1,057. — IsopropylacelylbenzoylmetJuin,
C1?H 160 2, K p .l0 146—149°; D .2525 1,043. — Bcnzylacetylbenzoyhuetlian, F. 55—56°. — 
Dibe.nzoylmelhan, F. 76—78° (unkorr.). — Die substituierten Diacetylmethane wurden 
aus dem Mononatriumsalz yon Diacetylmethan Alkylhalid hergestellt, desgleichen 
die substituierten Acetylbenzoylmethane. — In  Fig. 1 wird der Prozentsatz der Alko
holyse von 9,8 X 10-3 Moll. Von Diacetylmethan, Diacetylathylmethan u. Acetyl- 
benzojdmothan in 48 Stdn. bei 60° in 40 ml. A. gegeniiber der Anzahl Moll. Diketon 
auf 1 Mol. HCl in der Rk.-Mischung dargestellt; in Fig. 2 der Prozentsatz der Alko
holyse von 1 x  10-2 Słoi. von Diacetylmethan u. 7 Alkylderiyy., bestimmt in Ggw. 
yon 40 ml. A. u. 3,33 X 10-3 Moll. HCl bei 60° gegeniiber der Zeit in Stunden u. in 
Fig. 3 der Prozentsatz der Alkoholyse yon 1 X 10-2 Mol. yon Acetylbenzoylmethan u. 
3 Alkylderiyy., bestimmt in Ggw. von 40 ml. A. u. 3,33 x  10-3 Moll. HCl bei 60° gegen
iib e r "der Zeit in Stunden. — Um einigermaCen schnelle Alkoholyse zu erzielen, muB 
eine ziemlich hohe HCl-Konz. angewendet werden; in den meisten Verss. wurde 1  Mol. 
HCl auf 3 Moll. Diketon angewendet; selbst bei dieser hohen Konz. des Katalysators 
dauerte die vollstandige Alkoholyse yon Diacetylmethan, dem reaktionsfahigsten der 
untersuchten Diketone mehr ais 4 Tage; ein Verhaltnis 1 :1  von HCl u. Diketon ergab

HOOC-CH—C =  C----- CH-COOII
I  ĆN ĆeH. C6H6 ÓN 

n I  C6H3• C—C < q q o h  IT  C6Hs.CH.CH2.COOH

C0H5-C=CH(CN)-CO
II „ „  I I

C3H6.CH----------- óo
COOCaH5

c o -c0h 6 C 0 .c6h 5

xn. 2. 161
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prakt. vollstandige Alkoholyse von Diacetylmetkan bei 60° in 48 Stdn. — Die Alko- 
holyse der Diketone ist in Ggw. yon HCI keine umkehrbare Rk. — Der Umfang der 
Alkoholyse ist unabhangig yon dem Verhaltnis Diketon zu A., in dem Bereich 1: 1 
bis 1 : 40, u. ebenso, ob Athyl- oder Butylalkohol angewendet wird, nim m t aber merklich 
ab m it sek. Propyl- oder tert. Butylalkohol, wohl infolge der Bk. letzterer m it HCI 
bei 60°. — Von den 13 Diketonen enthalten 9 zwei ident. Acylgruppen im Mol., so 
daB nur eine A rt Prodd. der Alkoholyse móglich ist. — Ein Diketon wie Acetylbenzoyl- 
methan dagegen konnte nach 1 . oder 2. reagieren:

1. CH,CO-CH2-CO-CgH , +  C2H 5OH =  CH3CO-OC2H 5 +  CH3 -CO-C6H 5
2. CH0CO • CH2 • CO • C6H 5 +  C2H5OH =  C6H 5CO • OC2H , +  CH3 • CO ■ CH:;.

A. E. Broderick stellte fest, daB dio Zers. nach 1 . erfolgt, also keine Bldg. von 
Aceton. — Die Alkoholyse yerlauft ebenso beim Benzylaeetylbenzoylmethan, indem 
Athylacetat u. Benzylacetophenon entstehen. — Der Umfang der Alkoholyse von 
substituierten Diacetylmethanen nimm t ab in der Reihenfolge n-Butyl zu n-Propyl, 
Athyl, Isopropyl, Benzyl, Diathyl u. Dibenzyl. — Acetylbenzoylmethan unterliegt 
trager der Alkoholyse ais Diacetylmethan; die Einfuhrung eines 3. Substituenten an 
das Methan-C-Atom hindert die Alkoholyse noch weiter; Dibenzoylmethan unterliegt 
wenig (hóchstens 7°/0) oder gar nicht der Alkoholyse unter den bei den anderen D i
ketonen angewendeten Bedingungen. — Das relative MaB der Alkoholyse in Ggw. 
von HCI ist ungefahr proportional dem Umfang der Enolisierung der Diketone in alkoh. 
Lsg.: Isopropyldiacetylmethan gibt kein Cu-Salz, keine Farbung m it FeCl3 u. zeigt 
nur eine sehr trage Alkoholyse. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3212—21. Aug. 1930. 
Madison, Wisconsin, Uniy.) B u s c h .

H. Lohfert, Umlagerungen bromierier Naphthaline durch Aluminiumclilorid. Bei 
Verss. zur Darst. von Acoto-l,2-dibromnaphthalin durch Einw. yon Acetylchlorid 
auf 1,2-Dibromnaphthalin in Ggw. von A1C13 entstand die gewiinschte Verb. nur in 
geringer Menge; es bildeten sich yielmehr je nach den Vers.-Bedingungcn entweder 
1,4- oder 1,5-Dibromnaphthalin, so daB eine W andcrung der 2-Br-Atoms im Kern in 
eine a-Stellung stattgefunden hatte. Dabei zeigte sich, daB das Acetylchlorid bei der 
Rk. nur dureh die daraus entstehende HCI wirkte, daB also allein durch A1C13 in  Ggw. 
von HCI eine Umlagerung des 1,2-Dibromnaphthalins herbeigefiihrt werden konnte. 
Bei Einleiten von trockenem HCl-Gas wurde in  der Mehrzahl der Verss. das 2,6-Di- 
substitutionsprod. gebildet, in  einigen Fallen entstand jedoch nur 1,5-Dibromnaph
thalin.

V e r s u c h e .  1,4-Dibromnaphtlialin, C10H 0,Br2. Durch Erhitzen yon 30 g 1,2-Di
bromnaphthalin (F. 68°) in  CS2-Lsg. m it 30 g A1C13 u. 30 g Acetylchlorid neben goringen 
Mengen Aceto-l,2-dibromnaphthalin (Ci2H 8OBr2, F . 146°). Aus A., Essigester u. Eg.
F. 83°. — 1,5-Dibromnaphtlialin, C10H 0B r2. Aus 5 g 1,2-Dibromnaphthalin in  CS2,
3 g Acetylchlorid u. 5 g A1C13. Aus A. Nadeln, F . 131°. — 2,6-Dibromnaphthalin, 
C10H 0Br2. Durch 8-std. Einleiten von HCl-Gas in  eine sd. Lsg. von 1,2-Dibromnaph
thalin  in  CS2 in  Ggw. von A1C13. Aus A. goldgelbe Blattchen, F. 158°, 11. in Chlf., A. 
Lg., swl. in  A. u. W. — 1,5-Dibromnaphthalin. Analog yorigem. Nadeln, F. 131°. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1939—41. 17/9. 1930. Kiel, Univ.) PoETSCir.

W. R. Kirner, a-Tetrahydrofurfurylchlorid und ct-Tetrahydrofurfurylather. (Vgl.
C. 1928. II. 893.) a -Tetrahydrofurfurylchlorid ist bestandiger u. weniger reaktions- 
fiihig ais Furfurjrlchlorid; Bldg. aus Tetrahydrofurfurylalkohol in Pyridin +  S0C12 
bei 50—55°; schwacher angenehmer Geruch, nicht zu Triinen reizend; K p .10 38,5— 39°; 
K p.u  41,5—42°; K p .13 44—44,5°; K p .14 45°; K p ..21 149,0—149,5°; nD2° =  1,4560;
D.2% 1,1102; D.202O 1,1133; Mol.-Refr. ber. 29,60; gef. 29,51; m it PC13: Ausbeute 
schlecht u. unrein. — Zur Darst. der Ather fiihrte die Rk. des Chlorids m it dem ent- 
spreclienden Alkohol in Ggw. yon KOH nicht zum Ziel; bei der Darst. hóherer A ther 
bei hóherer Temp. konnen ungesatt. Tetrahydrofuranderiw . entstehen. — Die Darst. 
der Ather erfolgte durch Behandlung von Tetrahydrofurfurylalkohol m it dem ent- 
sprechenden Alkylhalid (bei der Benzylyerb. wurde das Chlorid, bei der CH3-Verb. 
das Jodid, sonst das Bromid yenvendet) in Ggw. yon pulverisiertem KOH. Sie sind 
viel bestandiger ais die Furfurylather u. bleiben in yersehlossener Flasche unter 
Atmospharendruck, ohne Stabilisator wie Hydrochinon farblos. Die Mol.-Refr. der 
Tetrahydrofurfurylather zeigten eine kleine Exaltation. — Die Reaktionstragheit des 
Chlorids zeigt, daB es m it N aJ  in  Aceton kein Tetrahydrofurfuryljodid gibt. — Unterss. 
yon I r y in e  P a g e  an Mausen u. Meerschweinchen uber die physiolog. Wrkg. der Tetra
hydrofurfurylather ergaben maBige Giftigkeit: M. L. D. fiir die Athyl- u. Propylverb.
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ca. 0,14 ccm per kg Korpcrgewicht bei intravenóser Injektion, weniger bei den hóheren 
At hem; subcutane Injektion: wenig Wrkg.; nach Injektion tox. Dosen chem. Peri- 
tonitis. Die anasthet. Wrkg. wachst anscheinend von der Methyl- zur Butylverb. 
(0,8 ccm verursachte bei einem 680 g schweren Meerschweinchen 9 Stdn. lang Total- 
anasthesie) u. nimrnt bei den hóheren Athern wieder ab; der Benzylathcr ist sehr 
giftig; in einigen Fallen erholten sich die Tiere von der Anasthesie, starben aber spiiter. — 
Tetrahydrofurfurylmethylatlier, Bldg. m it CH3J  oder Dimethylsulfat; K p .715l5 140—141; 
nD2° =  1,4292; D .204 0,9640; D .2O20 0,9667; Mol.-Refr. ber. 30,99; gef. 31,06 (nach 
der CH3J-Methode); K p .723 140—141,5; nn20 =  1,4300, D .204 0,9625; D .2020 0,96 53; 
Mol.-Refr. ber. 30,99; gef." 31,16 (nach der Dimethylsulfatmethode). — Athylather, 
K p .720 152—154°; nD20 =  1,4298; D .2°4 0,9386; D .2020 0,9412, Mol.-Refr. ber. 35,61; 
gef. 35,80. — n-Propylather, K p .728 1 75—176,5°; nD20 =  1,431 3; D.20, 0,9248; D .2°20
0,9274; Mol.-Refr. ber. 40,23; gef. 40,36. — n-Butylałher, Kp.72i 194,5—196°; nu20 =  
1,4357; D.2°j 0,9150; D .2°20 0,9176; Mol.-Refr. ber. 44,85; gef. 45,16. — Isoamylather, 
K p .10 86,5—87,5°; K p .718 209—210° (korr.); nD2° =  1,4370; D .2°4 0,9040; D .2°20 0,9065; 
3Iol.-Refr. ber. 49,47; gef. 49,89. — n-Hexyldt1ier, K p .,0 107,5—108,5°; K p .708 231 bis 
233°; nD20 =  1,44 07; D .2°4 0,9019; D .2°20 0,9045; Mol.-Refr. ber. 54,08; gef. 54,47. — 
Allyldtlier, K p .707 1 79,5—181°; nn20 =  1,4498; D .2°4 0,9571; D .2°20 0,9598; Mol.-Refr. 
ber. 39,76, gef. 39,89. — Benzylather, K p .10 141,5—143°; nD2° =  1,5174; D.2°41,0484;
D .2°20 1,0514; Mol.-Refr. ber. 55,10; gef. 55,47. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3251 
bis 3256. Aug. 1930. Munchen, Staatslabor.) B u s c h .

J. P. C. Chandrasena, Methylfurfuraldehydoxyd ais Nebenprodukt bei der Dar
stellung ton Oxymethylfurfuraldehyd. Bei der Darst. von Oxymethylfurfuraldehyd aus 
Rohrzucker u. wss. Oxalsaurelsg. erhielt Vf. bei der Dest. des Oxymethylfurfurols 
einen Riickstand, aus dem sich nach einiger Zeit Methylfurfuraldehydoxyd C12H 10Os =  
(0HC-C4H 30-C H 2)20  ausscheidet. Hellgelbe Nadeln ans W. F. 120° (vgl. K i e r - 
MAYER, Chem.-Ztg. 19 [1895]. 1003). W ird durch k. alkal. KM n04 u. durch 2-n. 
H N 03 bei 80° zu Osalsaure oxydiert; h. alkal. KM n04 liefert oin Prod., das bis 250° 
n icht schm. (Journ. chem. Soc., London 1930. 2035. Aug. Colombo, Univ. Coli.) Os t .

Henry Gilman und George F. Wright, Die primare Bildung ton Additions- 
terbindungen bei aromatischen Substilutionsreaktionen. Die Bromiemng des (2-Furyl)- 
acrylsduredthylesters. Die landliiufigen Einwande gegen die Annahme, dafi aromat. 
Substitution stets in  der ersten Phase Addition ist, sind nicht stichhaltig (vgl. VAX 
A l p h e n ,  C. 1928. I. 1282). Im  Fallo des f3-[2-Furyl]-acrylsaureathylesters gelingt 
es zunachst, ein Dibroiwdditionsprod., C9H 10O3Br2 zu isolieren, aus PAe. boi tiefer 
Temp. F. 70°, das leieht H Br abspaltet u. 5-Brom-furyl-2-acrylsaureester liefert (vgl. 

j  q t t — p o -  G i lm a n  u . W r i g h t ,  C. 1 9 3 0 .1. 2888). Vff. nehmen
i i ̂ -B r an, daB die Bromaddition in  2,5 erfolgt, also zu

BrCH C—CH=CH-COOC,H 5 nebenst, Verb. fiihrt. Bromierung nach MOUREU,
D u f r a is s e  u . J o h x s o .y (C. 1927. I. 3190) fuhrt 
zu derselben Verb. neben 5-Bromfuryl-2-dibrom- 

propionsaureathylester; die zugehorige Saure ist von GIBSON u. KAHNWEILER (Journ. 
Amer. chem. Soc. 12 [1890]. 314) besehrieben worden. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
3349—53. Aug. 1930. Ames, Jowa.) B e r g m a n n .

Friedrich Ellinger, Das Absorptionsspektrum ton Histidin und Histamin im  
Ultraviolett. (Vgl. C. 1929. I. 923.) Die Absorptionskoeffizienten l°/oig. Lsgg. von 
Histidinchlorhydrat u. Histaminchlorliydrat (HOFFMANN-LA R o c h e  & Co.) (1 cm Schicht- 
dicko) werden nach einer photograph. Methode u. mittels der photoelektr. Zelle bcstimmt. 
Bei Histidinchlorhydrat steiler Anstieg der Absorption, beginnend bei ). =  313 m/j. 
m it Maximum bei ). =  275 m/i, ein folgendes Minimum bei A = 254 m/t u. weitcrhin 
steiler Anstieg der Absorption zum kurzwelligsten Ultrayiolett. Bei Histaminchlor- 
hydrat geradliniges Ansteigen der Absorption von 7. =  366 m/i bis zum kurzwelligen 
IIltraviolett. Voraussichtlich werden sich Histamin u. H istidin nebeneinander spektro- 
graph. identifizieren lassen. H istamin wird im Quarzqueeksilberlicht ziemlich rasch 
zers. Der Absorptionsverlauf des Histidins stiitzt die fruhere Annahme, daB der in vitro 
beobachtete UmwandlungsprozeB des Histidins in  einen Kórper m it histaminahnlicher 
Wrkg. auch ais ein iitiolog. Faktor bei dem biolog. Geschehen der Lichterythembldg. 
in  der H aut in  Frage kommt. (Biochem. Ztschr. 215. 279—85. 21/11. 1929. Berlin, 
Univ.) K r u g e r .

H.Pauly und Heinr. Sauter, Einmrkung ton Glyoxal auf Hamstoff; neue- Bildungs- 
weisen des Ilydanloins. Aąuimolekulare Mengen Glyoxal u. Hamstoff verbinden sich

161*
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in  wss. Lsg. schon bei gewóhnlicher Temp. zu Glyoxalmonourein (I), das von F ra n c h i-  
MONT u. KLOBBIE (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 7 [1888]. 246) durch Zers. von Dinitro- 
glyoxaldiurein erhalten worden war. Diese glatte Bldg. von I  unterstiitzt die Vorstellung 
von G. K le in  (C. 1 9 2 9 . I I .  2210), daB der im Saft der griinen Pflanzen zirkulierende 
Harnstoff sich m it bei der C02-Assimilation bildenden Aldehyden verbindet, zumal
E. v o n  L ippm ann (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 9  [1896]. 2652) im Safte bleicher Riiben- 
sehoBlinge Hydantoin (II) entdeckt hatte. Letzteres entsteht leicht aus I durch Er- 
warmen m it HC1 u. Vff. hoffcn diese Dehydratation auch biochem. erzielen zu konnen. 
In  Ggw. von HC1 in der K alte entsteht aus aąuimolekularen Mengen Glyoxal u. H arn
stoff neben dem bekannten Glyoxaldiurein eine neuc Verb. C6H 10O6N4 +  3 H 20, 
der Vff. auf Grund der Bldg. eines zweibas. Na-Salzes (Glykolat) die vorlaufige Konśt.- 
Formel III zuerteilen. Wegen fast ganzlicher Unlóslichkcit konnte dio MolgróBe nicht 
bestimmt werden. B e h r e n d , Me y e r  u . R u s c h e  (C. 1 9 0 5 . I . 1226) hatten unreine 
Gemische von IH m it Glyoxalindiurein, bzw. H in den Handen, wie eine Nachpriifung 
ihrer Verss. ergab. Ihre Verbb. Cu H 8NcO10 u. C20H 36N 12O19 existieren nicht u. sind 
aus der L iteratur zu streichen.

H O -C H -N H  - h . o C H ,-N H V HO-CH-N H-CO -N H-CH
I | >CO ------II | >CO III u -------O------- -"I

H O -C FI-N H / C O - N H /  CH -N H -C O -N H -C H -O H
V e r  s u c h e. 2-Oxo-4,5-dioxyimidazoltelrahydrid, C3H 60 3N2 (I). Aus 18,75 g 

Glyoxal enthaltender Lsg. u. 24 g Harnstoff. Rhomb. Tafeln aus Methanol, F. 146°. 
Di-Na-Verb. C3H ,0 3N2Na2. — Verb. CaH10O6N 4 +  3 U J)  (HI). Aus 22,5 g Harnstoff 
in  50 g HC1 (spezif. Gewicht 1,14) u. 100 g 38°/oig- Glyoxallsg., m it H 20  verreiben, 
absaugen. Mikrokrystallin. Pulver, F. 95— 97°, unl. in organ. Losungsmm., 1. in k. 
W. im Verhaltnis 3: 10 000. Reinigung von beigemengtem Diurein durch Losen in 
27°/0ig. HC1 u. Ausfiillen m it der 10—20-fachen Menge W. Di-Na-Verb. C6H80 5N ,N a2. — 
Olyoxal-bis-[carbaihozyimid], C8H 120,,N2 aus Glyoxal oder dessen Sulfat m it TJrethan 
in  Ggw. von HC1. Mikrokrystallin. Pulver ohne F. Glyoxaldithiourein, C ^H jS^^, aus 
Glyoxal u. Tliioharnstoff in verd. HC1. Tafeln ohne F . (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
2063—69. 17/9. 1930. Wiirzburg, Priy.-Lab. H. P a u l y .) B e r s i n .

N. N. Woroshtzow und J. M. K ogan, Uber die Wirkung von schwefliger Saura 
und ihren Salzen a u f Chinolinderirate. Vorl. Mitt. AnschlieBend an friihere Arbeiten, 
(vgl. C. 1 9 2 4 . II . 2030) stellen Vff. Bisulfitverbb. vom in 5 substituierten o-Oxychinolin 
dar u. finden groBe Ahnlichkeit der Eigg. m it den strukturiihnlichen in 4 substituierten 
a-N aphthol-S02-Verbb., u. zwar Dunklerfarben der Ausgangslsg. durch S 02, Zers. der 
Verbb. I  (R =  H, bezw.N—N-C6H5) durchErwarm en ihrer Lsg.,durchAlkalicnu. Sauren 
u. abweichendes Yerh. der Verb. I (R =  N—N-C0H j'S O ;!H-p).

N —NH • ĆsH, • SOsN a (p)

R 11 HO 0 -S 0 sNa
V e r  s u  c h e .  Chinolin-S02- Yerb., C9I i70 2N S . Darst. in W. aus den Kompo- 

nenten. Tafelformige, gelbe Krystalle, F. 80—81°. Die Lsg. zers. sich bei -60°. — o-Oxy- 
chinolin-S02-Verb., C9H 70 3N S . Darst. aus o-Oxychinolin (erhalten aus Chinolin durch 
Sulfonieren u. NaOH-Schmelze, F . 74—74,5°) in W. (farblose Lsg.) u. S 0 2 (Gelb- 
fiirbung) oder Natriumbisulfitlsg. u. spatere Zugabe von HC1. Gelbes Ivrystallpulver, 
1. in W., unl. in Bzl. \i. A., F. 127— 129°. — 5-Benzo!azo-o-oxychinolin-S02- Verb., a u s l 
(R =  N—N • C6H5, dargestellt durch Kuppeln von o-Oxychinolin m it diazoticrtem Anilin,
F. 187°) u. Na-Bisulfitlsg. Nadeln, nicht analysenrein. — Das Na-Salz des 5-Benzolazo- 
/p-sulfonsdure-o-oxychinolins, C\ S N  a, erhalten durch Kuppeln von o-Oxy-
chinolin m it diazotierter Sulfanilsaure, dunkelrote Nadeln, geht in W. m it Na-Bisulfit 
in Lsg., wobei die Farbę der Lsg. aus R ot in Gelb iibergeht. Durch Zugabe von NaCl 
fallt gelbes, mikrokrystallin. Pulver aus. Die Konst. der erhaltenen Verb. ClrJ I l0O4N :] ■ 
SN a -N a H S 0 3 nehmcn Vff. analog der entsprechenden a-Naphtholverb. gemaB II ais 
wahrscheinlich an. Sie messen den Zerfall der Yerb. in die Farbstoffkomponentę u. 
Sulfit beim Verdunnen der wss. Lsg., ebenso bei der Zugabe von NaHC03, sowie die 
Zuriickdrangung dieser Dissoziation durch HC1 u. bringen dafiir Tabellen u. Kurven. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 2354—62. 17/9. 1930. Moskau, Technolog. M e n d e le je w -  
Inst.) " R o r ig .
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Einar Biilmann und Niels Berg, Uber die Reduktionspotenliale der Allomntine 
und iiber die Darstellung der Allozane und der Allozantine. R  e d.-P o t  e n t  i a  1 o 
d e r  A l l o s a n t i n e .  Vff. wiederholen die Best. der Red.-Potentiale von Alloxantin 
u. Tetramethylalloxantin von B i i l m a n n  u .  L u n d  (C. 1 9 2 3 . I II . 837) durch Messung 
der K ette +  Pt/Chinhydron, 0,1-n. H 2S 04, Alloxantin/Pt — u. erhalten die auf
0.0001 V ais richtig angesehenen W erte: Alloxanlin, Bed.-Potential ti fiir H 2 (760 mm) 
bei 1S° =  0,3693 Y, bei 25° =  0,3672 V; Tetramelliylalloxantin, jtjg, =  0,3659 V, 
rio-o =  0,3633 V. Neu bestimmt wurden: Dimethyldidthylalloxantin jr18„ =  0.3647 V 
u. ji25« =  0,3621 V ; n. Tetradłhylalloxantin, j i18» =  0,3630 V u. ji250 =  0,3603 V. 
Je  groBer das Red.-Potential ist, desto kleiner ist die reduzierende K raft des ent- 
sprechenden Alloxantins. An Beispielen ist gezeigt, wie man aus den Red.-Potentialen 
berechnen kann, wie sich die Konz.-Yerhaltnisse beim Vers. der Darst. eines „gemischten“ 
Alloxantins aus aąuimolaren Mengen eines Alloxans u. einer Dialursiiure gestalten.

D a r s t .  d e s  D i m e t h y l d i a t h y l a l l o x a n t i n s .  Athyltheobrcnnin, C9H 12 
0 2N4, aus Theobromin in wss. NaOH m it Diathylsulfat, aus W. F. 163°. — Dimelhyl- 
didthylalloxantin, C14H 180 8N4, 2 H 20 , aus Athyltheobromin in wss. HCI m it KC1Ó3, 
muB sorgfaltig vor Oxydation durch den Luftsauerstoff geschutzt werden, leichter
1. in W. ais Alloxantin. — V e r f .  z u r D a r s t .  d e r  A l l o s a n e u .  A l l o x a n t i n e .  
Das Verf. beruht darauf, daB die m it Benzaldehyd aus den Barbitursauren erhaltlichen

TJ' w m  u / nr\ Benzalbarbitursauren (I) mit
K V ' , V Cr03 ziemlich glatt an der

I OC C : C H • C6H 6 II OC C(OH)2 Doppelbindung zu den Allo-
■R" V -o” xt nr, xanen (H) u. einem Gemisch

yon Benzoesaure u. Benzaldehyd 
oxydiert werden. — Alloxan, C4H 20 4N2, H 20 , aus 5-Benzalbarbitursaure m it Cr03 
in Eg. +  wenig W. bei 50°. — l-Methyl-5-benzalbarbitursaure, Ci2H 10O3N2, aus 1 -Methyl- 
barbitursaure in W. m it Benzaldehyd, F. 220,5—222,5°. Hieraus m it Cr03 1-Methyl- 
alloxan?nonohydrat, C5H60 5N2. — l,3-Dimethyl-5-be>izalbarbitursdure, C13H 120 3N2, aus
1,3-Dimethylbarbitursaure, F. 164—165°, kaum 1. in W. u. A., wl. in A., 1. in Eg. — 
Tetramelhylallozantin, C12H 14OeN4, durch Oxydation von l,3-Dimethyl-5-benzal- 
barbitursaurc m it Cr03 in Eg. u. darauffolgende Red. mit SnCl2 u. HCI, Krystalle 
aus W., die vor L uft-02 geschutzt werden miissen. — l,3-Diathyl-5-benzalbarbitursaure, 
C15H 160 3N2, aus 1,3-Diathylbarbitursaure (aus Diathylharnstoff u. Malonsaure) m it 
Benzaldehyd, Krystalle aus Eg., F. 100—100,6°, swl. in W. u. A., wl. in A. Hieraus 
wie bei der Dimethylverb. Tetraathylalloxantin, Krystalle aus W., sehr empfindlich 
gegen 0 2. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2188— 2204. 17/9. 1930.) B e h r l e .

Einar Biilmann und Andreas Klit, tlber die Darstellung und das Reduktions- 
polential des Diathylalloxantins. (Vgl. vorst. Ref.) Athylharnstoff, aus Athylamin 
u. Nitroharnstoff entsprechend D a v is  u. B l a n c h a r d  (C. 19 2 9 . I I . 862), F . 90—92°. — 
Daraus mit Malonsaure nach B il t z  u . W lTTEK (C. 1 9 2 1 . I II . 336) 1-Atliylbarbitur- 
saure, F. 118— 120°. — Daraus mit Benzaldehyd l-Athyl-5-benzcdbarbitursdure, C13H 12- 
0 ;lN2, Krystalle erst aus Eg., dann aus A. F. 189—191°. — l,3-Didthylalloxantin, 
Ci2H ]4OsN4, durch Oxydation von l-Athyl-5-benzalbarbitursaure m it Cr03 in Eg. 
( +  W .) u. darauffolgende Red. m it SnCl2 u. HCI, Krystalle aus W ., ist zur Reinigung 
von L uft-02 zu schutzen, CaCl2 des Handels ist infolge von Verunreinigungen un- 
geeignet zum Trocknen von Alloxantinen. Red.-Potential fur H 2 (760 mm) =
0,3652 V u. .-t25„ =  0,3627 V. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 2205—08. 17/9. 1930. 
Kopenhagen, Uniy.) B e h r l e .

Fritz Wrede und Oskar Miihlroth, Uber a-Chlorpkenazir. Die Eigentumlichkeit 
der Syntheso von Pyocyanin aus Hemipyocyanin (a-Oxyphenazin) u. Methylsulfat 
(vgl. C. 19 2 9 . I I .  2334) veranlaBto Vff., dio gleiche Rk. auf andere a-substituierte 
Phenazine auszudehnen. Nach yerschiedenen vergeblichen Verss. zur Darst. von 
a-Halogenphenazinen gelang es Vff. schlieBlich, durch Kuppelung yon 3-Chlor-o- 
chinon m it o-Phenylendiamin ot-Chlorphenazin zu erhalten, das jedoch m it Alkali- 
bromid u. -jodid u. weiter m it NH3 nicht in  Rk. tra t . Mit Na-Amid entstand Phenazin, 
bei der Umsetzung m it alkoh. Kaliumsulfid- oder Kaliumbisulfidlsgg. bildete sich 
amorphes Diphenazinykłisulfid, dessen Red. abor zu keiner faBbaren Verb. fiihrte.

V e r  s u c h e. l,2-Dioxy-3-chlorbenzol. Durch direkte Chlorierung von Brenz- 
catechin m it Sulfurylchlorid nach WlLLSTATTER u. Mu l l e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges.
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44 [1911]. 2182) unterhalb 5® nebcn l,2-Dioxy-4-clilorbcnzol. WeiBe Krystalle, F. 47°. 
Dibenzoylpęrb. F. 109“ (korr.). — ct-Chlorphenazin, C12H 7N2C1. Durch Osydation des 
yorigen m it Ag20  in  A. unter Zusatz von NaSO, u. Versetzen der braungefiirbten Lsg. 
m it o-Phonylendiamin in Eg. u. A. Nach mehrstd. Stehen Ausschiitteln m it W. u. 
NaOH, Filtrieren u. Eindampfen der ath . Lsg. Die erhaltene braune M. wurde in 
konz. HC1 gel. u. portionsweise N aN 02 zugegeben, darauf filtriert, m it W. verd. u. 
das F iltra t langsam m it NH3 neutralisiert. Aus h. CH3OH lange schwefclgelbc Nadeln 
vom F. 122—123° (unkorr.), unl. in  W., wl. in  k. A., 11. in  Bzl. u. Chlf. Gegen Siiuren u. 
Laugen sehr widerstandsfiihig, im  Vakuum bei 10 mm unzers. fliichtig. Ghloroaurat, 
C12H,N 2C1, HAuCIj. Gelbrote Nadeln, F . ca. 232° (unkorr.), unl. in  HC1 u. A., 1. in  A. 
Chloroplalinat, (C13H 7N2Cl)2,H 2PtCl0. Botgelbe Krystalle, die bei 295° noch nicht 
geschmolzen sind. Swl. in  HC1, 1. in  A., unl. in  A. Perchlorat. Goldgelbe Krystalle. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 1931—35. 17/9. 1930. Greifswald, Univ., Physiol.
Inst.) POETSCH.

Albert Reid, tlbcr die Oxydation sćheinbar autoxydabler Leulcobasen durch mole- 
kularen Sauerstoff. U nter Verwendung sorgfaltig von Metallspuren befreiter Beagenzien 
wurde der Verlauf der Oxydation von Leukomethylenblau u. Leukothionin (dargestellt 
aus Tliionin Ehrlich durch Red. m it Phenylhydrazin, wurde sublimiert bei 0,05 mm 
Druck u. 190—220°) durch Luft bzw. 0 2 in einer Pufferlsg. von Essigsaure u. NH.,- 
Acetat untersucht. VIOooo mS Cu zu 2 ccm Pufferlsg. zugefiigt, beschleunigt die O sy
dation des Leukothionins. DaB die aber auch ohne Cu-Zusatz vor sich gehende Osy
dation keine Autosydation, sondern im wesentlichen eine Metallkatalyse ist, wird 
daraus ersichtlich, daB sie bei Ggw. yon CO auf einen sehr kleinen Betrag herabsinkt. 
Es war unter den Vers.-Bcdingungen keine der beiden Leukoverbb. autoxydabel, 
es sind Spuren von Cu, wie sie ais Verunreinigungen yorkommen u. nicht entfernt 
werden konnen, durch ihre katalyt. Wrkg. imstande, die noch gefundene Restoxydation 
heryorzurufen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 1920—22. 17/9. 1930. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol.) B e h r l e .

Charles E. Bills und Francis G. Mc Donald, Weitere Untersuchungen iiber die 
Isomerisation von Ergosterin. Die bisher beschriebenen Isocrgostcrine lassen sich in 
drei Gruppen einteilen: 1. Die natiirlich vorkommenden m it Provitamineigg., dereń 
Existenz wahrscheinlich den Grund fiir die yerschiedenen mitgeteilten K onstanten 
des Ergosterins bildet; 2. die aus Ergosterin herstellbaren Isomeren m it Proyitamin- 
eigg. (ygl. z. B. HEILBRON u . M itarbeiter, C. 1 9 2 9 . I I . 754), die wahrscheinlich z. T. 
m it Angehórigen der ersten Gruppe ident. sind, u. 3. die aus Ergosterin herstellbaren 
Isomeren ohne Provitam incharakter, wie sie aus Ergosterin m it anorgan. Sauren 
oder durch Yercsterung m it Saurechloriden in  Abwesenheit yon Pyridin entstehen. — 
Die yon BlLLS u. Cox (C. 1 9 3 0 .1. 390) m it HC1, H Br u. Zimtsaurechlorid dargestellten 
Vertreter der d ritten  Gruppe zeigen keine Unterschiede im F., im KrystaOhabitus 
oderim  Absorptionsspektrum (220—270 m/i, Maximum 248 m/i, molekularer Extinktions- 
koeffizient 16 000), erweisen sich aber bei der fraktionierten Krystallisation aus A. 
ais uneinheitlich (Einzelheiten mussen in  der ausfuhrlichen Schilderung des Originals 
nachgelesen werden). Die Darst. des Isoergosterins ([a]S481 =  —110°) von R e i n d e l ,  
W a l t e r  u . R a u c h  (C. 1 9 2 7 . I. 1483) aus dem H C l-lso m eris ie ru n g sp ró d . des Acetyl- 
ergosterins hatte  H e i l b r o n  u . S p r i n g  (C. 1 9 3 0 .1. 2426) zu zwei Prodd. yon [a ]M6I21 =  
—134,2° bzw. —95° gefuhrt u. lieferte den Vff. ein Prod. yon [a]540125 =  —51°, was 
gleichfalls auf die Existenz yon isomeren Formen zuriickgefiihrt wird. Auch alkoh. 
Schwefelsaure nach HEILBRON u . SPRING liefert kein einheitliches Isoergosterin, 
sondern ein Gemisch, dessen Fraktionierung besehrieben wird. — W ird ein Isomeres 
m it der Saure behandelt, die ein anderes zu bilden pflegt, so wird ersteres in  letzteres 
umgewandelt, aber n icht immer yollstandig. Die Prodd. seheinen also aus umwandel- 
baren u. n icht umwandelbaren Isomeren gemischt zu sein. — Die hochste Linksdrehung 
yon [ot]545125 =  — 127,6 wurde bei Mutterlauge 6 des Schwefelsaure-Isomerisations- 
prod. (F. 112°, Extinlctionskoeffizient e =  17 000), die niederste m it —32,2 bei K ry
stallisation 8 des Zimtsaurechloridprod. (F. 144°; e =  15 000) beobachtet. Das hochste 
e =  18 000 zeigte Mutterlauge 5 des H 2SO.r Prod. ([a]255461 =  — 124,7°, F. 110°), 
das niedrigste m it 9000 Krystallisation 8 desselben Prod. (Drehung —82,6°; F. 145°). 
Vff. nehmen an, daB mindestens 5 yerschiedene Isoergosterine existieren u. daB auch 
die in  ihrer Wrkg. den K atalysatoren ja  gewóhnlich reclit ahnliche Bestrablung yon 
Ergosterin zu mehreren Isomeren vom Yitamin D fiihrt. Das scheint durch Verss. 
von M a s s e n g a l e  u . N t j s s m e ie r  (C. 1 9 3 0 . II. 1569) gestutzt. (Journ. biol. Chemistry
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88 . 337— 16. Aug. 1930. Evansville, Indiana. Mead Johnson and Co., Research 
Lab.) B e r g m a n n .

F. A. Askew, R. B. Bourdillon, H. M. Bruce, R. G. C. Jenkins und T. A. Webster,
Die Destillation von Vitamin D. Vff. bcschreiben Verss., aus dem komplizierten Ge- 
misch, dos bei der IHtraviolettbestrahlung von Ergosterin entsteht, Y itamin D zu 
isolieren, u. zwar durch Hochvakuumdest. (0,01—0,002 mm Quecksilber im MeC- 
apparat) in  einer besonderen Anordnung. Vor dieser Operation -wurde unveriindertes 
Ergosterin durch Fallung m it Digitonin entfernt (W e b s t e r  u. B o u r d il l o n , C. 19 2 9 .
I. 2073). Yon den verschiedenen óligen Fraktionen wurde Absorptionsspektrum u.
antirachit. Wirksamkeit bestimmt. In  drei Fallen gelang es, aus den ersten Fraktionen 
(100—110) krystallisierte Prodd. zu isolieren, Nadeln, an denen (nach dem Umkrystalli- 
sieren aus A.-W. oder Aceton-W.) die FF. 92—100° bzw. 113—115° u. starkę Vitamin- 
Wirksamkeit beobaehtet wurden. Sie zeigten Doppelbrechung im polarisicrten Licht 
u. etwa das Absorptionsspektrum, das R e e r in k  u. V an  W ijk  (C. 19 3 0 . I. 1820) 
dem Vitamin D zuschreiben. Das reinste P raparat zeigte die hochste Wirksamkeit 
u. die starkste Absorption; im Essiccator 26 Tage aufbewahrt, nahm es um etwa 23% 
in der Absorption, um etwa 30% in  der Wirksamkeit ab. Die Yff. halten trotzdem 
ihre Prodd. nicht fiir reines Vitamin D, weil sie m itunter ólige, sicher uneinheitliche 
Prodd. von gleicher oder sogar hóherer Wirksamkeit in  Handen gehabt haben. Viel- 
mehr durfte eine Mischung von Yitamin m it inakt. Substanz oder aber eines von 
mehreren wirksamen Prodd. yorliegen, die bei der Bestrahlung entstehen, dicsfalls 
in  groBer Reinheit. — Bei der Dest. t r a t  im allgemeinen eine Zerstorung Yon 50% 
des Vitamins ein. Besonders stark  war diese, wenn die Priiparate unter LuftabschluB 
u. durch Bestrahlung m it Licht gewonnen waren, das keine kiirzeren Wellen ais 280 m/t 
enthielt. Bei solchen Destst. wurden Prodd. gewonnen, die auBerordentlich stark 
bei 290 mfi absorbierten, solche wurden aber auch bei den anderen Opcrationen in  
den letzten Fraktionen aufgefunden u. diirften m it den Yon WiNDAUS (C. 1 9 3 0 . II. 
1391) beschriebenen ident. sein. (Proceed. Roy. Soc., London Serie B 1 0 7 . 76—90. 
3/9. 1930. National Institu tc  for Medical Research.) B e rg m an n .

F. A. Askew, R. B. Bourdillon, H. M. Bruce, R. G. C. Jenkins u n d  T. A. Webster, 
Die Wirkung weiterer Bestrahlung auf die Bestrahlungsprodukte des Ergosterin^. A hnlich  
w ie W in d a u s ,  W e s t p h a l ,  W e r d e r  u . R y g h  (C. 19 3 0 . I .  404) u n te rsu ch e n  V ff., 
w ie  sich  Yom u n v e ra n d e r te n  E rg o s te rin  be fre ite  L an g w ellen b estrah lu n g sp ro d d . (A >  
280 m /j) d ieser V erbb . bei w e ite rer B e strah lu n g  m it  la n g e n  o d er k u rz e ń  W ellen  Yerhalten. 
D abei w u rd e n  d ie  P rim iirp ro d d . en tw ed e r d ire k t oder n a ch  d e r  in  Yorst. R ef. be- 
sch rieb en en  F ra k tio n ie ru n g  Yerwendet. E s w u rd en  e ine  Q uecksilberbogenlam pe u . 
geeignete  L ic h tf ilte r  b e n u tz t. B ei d ieser n eu erlich en  B e strah lu n g  e n ts te h t  au s  irgend- 
e inem  P rim arp ro d . e ine  bei 280 m // s ta rk  ab so rb ieren d e  Y erb ., d ie  a b e r n ic h t  V ita m in  D  
i s t  u . n ic h t  a u s  ih m  e n ts te h t ,  so n d o rn a u s  e inem  p h o to sy n th e t. N eb en p ro d . des V itam in s  
geb ild e t w ird . D ieses i s t  a n tira c h it .  u n w irksam , a b e r  s ta rk  a u to x y d a b e l —  im  G egen- 
sa tz  zum  Y itam in . Yff. n eh m en  a n , daB V itam in  D  u . d a s  frag lich e  N eb en p ro d . s te ts  
in  k o n s ta n te m  V e rh a ltn is  au s  E rg o s te rin  e n ts te h e n  u . daB d e r A u sb eu te  a n  V itam in  
desw egen a u ch  d a n n  eino  G renze g ese tz t is t ,  w en n  d ie  B estrah lu n g sz e it k u rz  genug  
is t ,  u m  k e in  geb ilde tes V ita m in  w ieder z u  ze rs to ren . —  D as N eb en p ro d . des Y itam in s  D 
d iirfte  id e n t. se in  m it  d e r  S u b s ta n z  A  v o n  B o u r d i l l o n  u . M ita rb e ite rn  (C. 19 2 9 .
II. 1933) sowie m it der Substanz S Yon R e e r i n k  u , V a n  W i j k  (C. 1 9 3 0 . I. 1820).
Die Vff. weisen darauf hin, daB nach den gemachten Erfalirungen Absorptionsmessungen 
fiir dic Best. von Yitamin D in Gomischen Yon zweifelhaftem W ert sind. (Proceed. 
Roy. Soc., London Serie B 1 0 7 . 91—100. 3/9. 1930. National Institu te  for Medical 
Research.) BERGMANN.

I. J. Postowski, Zur Frage der Kcmstitution des Betulins. Die Oxydation des 
Betułins m it KM n04 in  Eg. (3 0 2 auf 1 Mol.) liefert Oxybetulin (vgl. TRAUBENBERG,
C. 19 2 3 . I II . 677), F. 207° im offenen Capillarrohr, 224—225° im geschlossenen. Die 
Analyse ergibt die Bruttoformel C21H.10O2 oder C27H460 2. Vf. halt letztere Formel 
fiir wahrscheinlicher. Der Krystallisationsalkohol entweicht erst bei 150° im Vakuum 
vollstandig, wodurcli dio Analysendifferenz m it den Bcfunden Yon TRAUBENBERG 
erklart ist. Die Dest. des Betulins m it akt. Kohle gibt 85% an Betulinól, welches in 
der ersten Fraktion Verbb. C15H24, in  der letzten C19H2S oder C20H28 enthalt. Die De- 
hydrierung m it Selen liefert einen KW-stoff, dessen P ikrat F. 138° zeigt.

Y e r s u e h e .  2 g Betulin werden in 65 ccm Eg. gelóst u. m it 0,7 g KM n04 in 
25 ccm 60% Eg. bei Zimmertemp., zum SchluB bei 60° oxydiert. Es entstehen 50 bis
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55%  an Oxybetulin, aus A. flacho Nadeln, im geschlossenen Róhrchen F. 224—225°, 
im offenenF. 207—208°, Acetylderiv. F . 210°. {Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 
101—09. 1930.) T a u b e .

James Bell und George Gerald Henderson, Die Chemie der Caryophyllenreihe.
I II . Clovenalkolwl und a-Caryophyllenalkohol. (II. vgl. H e n d e r s o n ,  Mc C r o n e  u . 
R o b e r t s o n ,  C. 1929. II . 989). In  der II . Mitt. ist erw ahnt worden, daB aus der 
Analyse des fl. Nebenprod. yon der Darst. des Caryophyllendihydrochlorids die An- 
wesenheit eines fl. Monohydrochlorids eines tricycl. Sesąuiterpens (wahrscheinlich 
Cloyen) hervorgeht, das durch RingschluB aus dem Caryophyllendihydroclilorid ent- 
standen ist. Dieses Monohydrochlorid ist nun durch tiberfiihrung in  einen gesatt. 
tricycl. Alkohol C15H 25-OH m it Sicherheit charakterisiert worden. Die Ansieht, daB 
der Alkohol ein Deriv. des Clovons ist, findet eino Bestiitigung in der Bldg. einos an- 
scheinend ident. Alkohols durch Siittigung yon Cloyen (aus /?-Caryophyllenalkohol) 
m it HCI u. Behandlung des Prod. m it Ag-Acetat. Dieser Alkohol g ibt m it Phenyl- 
senfól oder p-Nitrobenzoylchlorid keino krystallin. D eriw .; P 20 5 fuh rt ihn in ein 
clovenahnliches Scsquiterpen iiber. E r is t ais neuos Isomeres der a- u. /9-Caryophyllen- 
alkohole zu betrachton. — Der a-Caryophyllenalkohol von A s a H in a  u . TSUKAMOTO 
(C. 1922. I II . 826) gibt m it PC15 nicht wio /5-Caryophyllenalkohol ein festes Hydro- 
ehlorid C15H 25C1, sondern einen cloyenahnliehen KW-stoff. D ehydratation des a-Al- 
kohols m it P 20 5 oder wasserfreier Oxalsaure liefert ein Sesquiterpen, dcssen Eigg. 
auf sehr starko Ahnlichkeit oder móglichorweise Iden tita t m it Cloven hinweisen. 
Dieser KW-stoff gibt kein fostes Hydrochlorid, en thalt also kein Isocloven. — fi-Garyo- 
pliyllenalkohol wird durch K M n04 oder H 20 2 n icht angegriffen (HENDERSON, 
R o b e r t s o n  u . K e r r ,  C. 1926. I. 1982), wird aber durch C r03-Mischung zu einer 
zahfl. Sauro C10H 12O;) oxydiert. a-Caryophyllonalkohol gibt m it Cr03 eino krystallin. 
Diearbonsaure, dio nach Privatm itt. yon R u z ic ic a  auch durch C r03-0xydation des 
bei der H ydratation von Caryophyllen ais Nebenprod. entstehenden Sesąuiterpens 
entsteht; es ist anzunehmen, daB dieses Nebenprod. m it dem bei der D ehydratation 
von a-Caryophyllonalkohol entstehenden Sesąuiterpen ident. ist; wahrscheinlich 
bildet es sich bei der H ydratation von Caryophyllen durch Einw. von H 2SO., auf 
a-Caryophyllonalkohol. — Das Yerh. bei der D ehydratation u. bei der Oxydation 
zeigt, daB a- u. ^-Caryophyllen strukturisomer sind.

V e r  s u c h o. Clovenalkoliol C15/ / 5(10. Das fl. Nebenprod. von dor D arst. des 
Caryophyllendihydrochlorids wird im Vakuum uber NaOH yon HCI befreit, m it 
NaHCOa geschuttelt, ausgeathort u. der A. yerdam pft; das so erhaltene hellbraune Ol 
wird m it Ag-Acetat in  Eg. auf 50—60° envarmt, das Rk.-Prod. m it methylalkoli. KOH 
yerseift. K p .10 146—154°, D .174 0,9934, nu 17 =  1,5039. Oder m an behandelt Cloven 
in  A. bei 0° m it HCI u. setzt das Rk.-Prod. m it Ag-Acetat um u. yerseift; hierboi 
entsteht sehr yiel Cloven (3/4 des Rk.-Prod.); der Alkohol h a t K p .10 143—152°,
D .174 0,9860, nD17 =  1,5010. E n tfarb t Br u. KM n04 nicht. Cloven u. clovenahnliche 
KW-stoffe. Cloyen aus /?-Caryophyllenalkohol ha t K p .10 111—114°, D .204 0,9240, 
nn20 =  1,49 80. Nebenprod. bei der Darst. von Clovenalkohol: K p .10 118—124°,
D .204 0,9276, nD20 =  1,4992. Cloyen aus Cloyenalkohol u. P 20 5: D .174 0,9250,
no 17 =  1,5004. Cloven aus a-Caryophyllenalkohol u. P 20 5: K p .12 118—123°,
D .174 0,9252, nn 17 =  1,5000; aus a-Caryophyllonalkohol u. Oxalsiiure boi 150—160°: 
K p .12 116—122°, D .174 0,9308, nD17 =  1,4950. — Saure C10IIn O3. Aus /3-Caryophyllen- 
alkohol m it K 2Cr20 7 u. H 2SÓ4 in  Eg. Zahfl. AgC10H n O3. Metliylester C1jH 140 3. Ol, 
K p.j0 170—180°. — Die aus a-Caryophyllenalkohol u. C r03 entstehende Diearbonsaure 
h a t F. 187° (aus A.), das Anhydrid  schm. bei 49,5°. (Journ. chem. Soc., London 
1930. 1971—75. Aug. Manchester, Uniy.) O s t e r t a g .

[russ.] J. S. Salkind, Chemie der cyclischen Verbindungen. 2. Auflage. Leningrad: Chemisch- 
technischer Verlag N1'U. 1930. (335 S.) Rbl. 4.—.

E. Biochemie.
E j .  E n z y m c h e m ie .

Ella Feher, U7itersuchungen iiber die Wirkung verschiedener Ionen auf die Saccharase 
des Penicillium glaucum. Es wurden untersucht: 1. Das Waehstum des Schimmel- 
pilzes, indem die Ionen Ca, Mg u. P 0 4 der vollstandigen Nahrlsg. einzeln entzogen 
wurden. 2. Die Wrkg. yerschiedener Ionen auf die Saccharase des yollstandig ernahrten
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bzw. Ca-, Mg-, P 0 4-hungrigen Pilzes. 3. Wie sich die Saccharase nacli Dialyse yerhalt 
u. wie die verschiedenen loneu auf das dialysierte Enzym wirken. (Mezogazdasagi- 
K utatasok 3. 292—315. Juli/Aug. 1930. Budapest, Agrochem. Inst. d. Univ.) Sa i l e r .

Shoiehi Terashima, Studien uber die Tributyrinase der Lymphe. I . Uber die 
Eigenschaften der Tributyrinase der Lymplie unter besonderer Bcrucksichligung der Blut- 
und Panlcreastributyrinase. Der Goli. an Tributyrinase ist in der niichternen Lymphe 
geringer ais im Blute. Das pn-Optimum der Blut- u. Lymphtributyrinase liegt zwischen
8,3—8,6, das der Pankreastributyrinase zwischen 7,16—7,97. Im  Gegensatz zur 
Pankreastributyrinase werden Blut- u. Lymphtributyrinase durch Cocain. mur. (Dosis 
1—10 mg) in alkal. Medium stark  gehemmt. Die hemmendc Wrkg. t r i t t  fast momentan 
auf u. ist reversibel. In  saurem Medium ist das Cocain auch auf die Blut- u. Lymph
tributyrinase unwirksam. Im  Gegensatz zur Pankreastributyrinase werden Blut- u. 
Lymphtributyrinase sowohl bei saurer wie bei alkal. Rk. durch N aF gehemmt. Chinin 
mur. w irkt auf alle drei Fermente hemmend. Lymph- u. Bluttributyrinasc des Kanin- 
chens werden im Gegensatz zu den Tributyrinasen des Hundes durch Atoxyl gehemmt, 
dagegen ist Pankreastributyrinase beider Tierarten atosylfest. Alle Verss. wurden 
m it den Tributyrinasen von Kaninchen u. Hunden durchgefiihrt. (Proceed. Imp. 
Acad., Tokyo 6 . 179—80. April 1930. Tokyo, Med. Klin. von Prof. I n a d a ,  Kaiserl. 
Univ.) M ahn.

Shoichi Terashima, Studien uber die Tributyrinase der Lymphe. I I .  tlbergang 
der enteral und parenteral eingefiihrten Fermente (Tributyrinase und Diastase) in die 
Lymplie und uber Harntributyrinase. (I. vgl. vorst. Ref.) Vf. studierte von yerschiedenen 
Mischungen von Pankreastributyrinase m it Lymph- oder Serumtributyrinase die Resi- 
stenz gegen Gifte; es zeigte sich, daB dio Lymph- oder Serumtributyrinase gegen Gifte 
empfindlicher ist ais die Pankreastributyrinase. Nach intrayenóser Injektion der 
Fermentlsgg. (Diastase u. Tributyrinase) steigt die Konz. an Diastase u. Tributyrinase 
im Blute sofort bedeutend an, bleibt einige Stdn. stehen, fallt dann allmahlich ab, 
um nach 24 Stdn. den niichternen W ert zu zeigen. Die Eigg. der Pankreastributyrinase 
bleiben auch im Blute erhalten. Intrayenos injizierte Diastase geht rasch u. in hoher 
Konz. in die Lymphe uber, Tributyrinase gar nicht oder nur in geringem Grade. Auch 
die vom Blute in die Lymphe ubergegangene Pankreastributyrinase behalt ihre ur- 
spriinglichen Eigg. bei. Nach intraperitonealer Injektion der Fermentlsgg. nimmt der 
Diastasegeh. der Lymphe deutlich zu, wahrend sich der Serumdiastasegeh. nicht ver- 
andert, so daB also die Diastase aus der Peritonealhohle hauptsaclilich durch die 
Lymphbahn resorbiert wird. Der THbutyrinasegeh. der Blut- u. Lymphbahn wird 
durch diese Injektion nicht verandert. Bei peroraler Verabreichung der Fermente 
wird weder der Fermentgeh. des Serums noch der der Lymphe beeinfluBt. Der nuchterne 
H arn des Kaninchens enthalt stets Diastase u. zwar in gleicher oder hoherer Konz. 
ais das Blut, wahrend der Tributyrinasegeh. des Harnes weit unter dem des Blutes 
liegt oder uberhaupt fehlt. Kaninchenharn, der positive Tributyrinaserk. gibt, enthalt 
keine chem. nachweisbaren EiweiBkórper, so daB zwischen Harntributyrinase u. 
Albuminurie kein Zusammenhang besteht. Das pn-Optimum der Harntributyrinase 
liegt um 8,0. Die Harntributyrinase wird durch Gifte ganz verschieden gehemmt, 
so daB sie weder ais Serum- noch ais Nierentributyrinase zu betrachten ist. Werden 
Fermentlsgg. (Diastase u. Tributyrinase) intravenos eingefiihrt, so gehen sie rasch 
in den Harn uber, wobei der H arn fast stets blutig ist, so daB es fraglich bleibt, ob die 
Fermente aus der Niere secerniert werden oder nicht. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 
6 . 181—82. April 1930. Tokyo, Med. Klin. von Prof. I n a d a ,  Kaiserl. Univ.) M a h n .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
T. M. Zacharowa, Uber den Gasstoffweclisel der Nadelholzpflanzen im  Winter. 

An wolkigen Tagen tra t  C 02-Absorption bei der Kiefer (Pinus silvestris) u. Fichte 
(Picca excelsa) bis Anfang Februar heryor. An sonnigen Tagen tra t  C02-Absorption 
bei der Fichte zwar wahrend des ganzen W inters liervor, ging aber schwacher vor sich 
ais an wolkigen Tagen; boi der Kiefer iiberwog dagegen die Ausscheidung von C 02. 
Die Ursache dieser Erscheinung lag zweifellos in folgendem: Die wahre GroBe der CO»- 
Absorption war an sonnigen Tagen in  bedeutendem MaBe durch ihre Ausscheidung 
verdeckt, weil diese bei der Fichte u. Kiefer in der Sonne starker ais bei bedecktem 
Himmel erfolgt. Im Endergebnis des Gasstoffwechsels sind die Zahlen fiir die C02- 
Absorption bei der Fischte groBer ais bei der Kiefer. Der jahreszeitliche Verlauf der 
C02-Ausscheidung bei Yerdunkelung ist bei der Fichte u. Kiefer im W inter gleichartig;



dio kloinsten CO.>-Mcngcn wurden yon beiden Pflanzen von Endo Dezember bis Anfang 
Februar ausgesckieden. Dio Zers tor ung der Plastiden in  den Nadeln seklieBt die Mog- 
lichkeit der C02-Absorption durch dieselben nicht aus; die unyollstandige Plastiden- 
zerstórung bei der Fichte auBert sich jedoch darin, daB die Fichte C02 energischer 
absorbiort. Die Ubereinstimmung zwischen dem jahreszeitlichen Verlauf der C 02- 
Absorption u. den Veranderungen des Chlorophyllgeh. der Nadeln wahrend der ganzen 
Beobachtungsperiode gestattet den SchluB, daB diese Veranderung eine der Ursachen 
bildet, die denYerlauf des Gasstoffwechsels der Nadelholzpflanzen im W inter bedingen. 
(Planta, Arch. wiss. Botanik. Abt. E  d. Ztschr. wiss. Biologie 8 . 68—83. 1929. Pflanzen- 
physiolog. Lab. d. 1 . Moskauer Staatsuniy. Sep.) K o b e l .

Eugen Beljakoff, Von den Schwanhmgen im  Yerlauf der Photosynthese. Die 
Photosynthese erleidet, wenn sie sich bei konstanten auBeren Bedingungen u. bei n. 
C02-Geh. yollzieht, im Verla\if von 20—30 Min. keine nennenswerten Schwankungen, 
sondern liat einen gleickformigen Verlauf. Die bedeutendon Schwankungen im Yerlauf 
der Photosynthese in ln tervallen  von 4—7 Min., die von MAJUMOW u. K ra s x o s s e ls k y -  
M axim ow(C. 1928. I I . 1451) beobachtet wurden, miissenauf method. Fehlernberuhen. 
Die Methode der Glockcnapparate nach L u n d e g a rd h  (C. 1923. II. 709) ermóglicht 
eine auBerst genaue Berechnung kleiner Q uantitaten der von den assimilierenden 
B lattern aufgenommenen C 02; doch muB man bei der Best. der Assimilation in  kurzeń 
Zeitintervallcn die prakt. Fehlergrenzen der einzelnen Apparate zuerst bestimmen 
u. diesen unyermeidlichen Fehler m it in  Rechnung ziehen. Der Maxima]fehler bei der 
Best. des C02-Geh. der Luft darf bei den einzelnen Apparaten 1 —2°/0 des Durchschnitts- 
geh. eines Liters Luft nicht iibersteigen, was bei ldeinen Blattflachen u. kurzeń Zeit- 
interyallen (4—7 Min.) einer Felilergrenze yon 10—20°/o assimilierter C02 entspreehen 
kann. Die Spaltoffnungen sind anscheinend nicht so schnell beweglich, daB infolge 
hieryon die Photosynthese in  kurzeń Zeitfristen (4—7 Min.) nennenswerte Schwan
kungen erleiden durfte, auch wenn die AuBenfaktoren (Lickt, Temp., Luftfeucktigkeit) 
stark  sckwanken. (Planta, Arch. wiss. Botanik. Abt. E. Ztschr. wiss. Biologie 8 . 269 bis 
286. 1929. Stockholm, Experimentalfaltet, Bot. Abt. d. Zentralanst. f. landw. Versuchs- 
wesen. Sep.) K o b e l.

E. M. Crowther, Uber den PhosphorsauregeJiaU des Gerstenkorns. Durch Feldyerss. 
wurde der EinfluB yon Bodenbeschaffenheit, Klima, Diingung u. Sorte auf den' Phos- 
phorgeh. der Gerste festgestellt. Vęrsehiedene Bodenbeschaffenheit u. W itterung er- 
gaben Differenzen yon 0,74— 1,18% P 20 5. Bei 9 Sommergerstensorten waren die 
Grenzen 0,899 u. 0,966 u. bei 5 Wintergersten 0,‘954 u. 1,050% P 20.v Noch geringer 
war der EinfluB der Diingung. In  allen Fallen wurde der Phosphorgeh. durch erhóhte 
Stickstoffdungung etwas erniedrigt. (Journ. Inst. Brewing 36. 349—51. Aug.
1930.) K o l b a c h .

R. J. Anderson und E. Gilman Roberts, Die Chemie der Lipoide der Tuberkel- 
bazillen. X II. Die Trennung der Lipoidfralctionen des Rinder-Tiiberlcelbazillus. (XI. ygl.
C. 1930. I. 3200.) Die Isolierung u. Zerlegung der Lipoide des Rinder-Tuberkelbazillus 
wurde naek demselben Prinzip durchgefiihrt, wie in der X. Mitt. beschrieben. Die 
Zus. ist folgende: Phosphatide 1,53%, aeetonlosliehes F e tt 3,34%, chloroformlósliehes 
Waehs 8,52%, also Totallipoide 13,40%, Polysaccharide l,09°/o> Bakterienriickstand 
85,50%. Die Pkospkatide bestehen aus einer in A. unl. F raktion m it l,80°/o P  u. l,50°/o N 
u. einer in A. 11. Fraktion, die bei 200—210° sehm. u. sehr sekwer yerseifbar ist. Sie 
enthalt 1,87% Phosphor, 1,00% N, 0,06% S u. 5,23% Asche. Die physiolog. Wrkg. 
is t aknlieh den Phosphatiden aus menschlichen u. Vogel-Tuberkelbazillen, aber nicht 
so intensiy; sie w irkt gleiekfalls ais Antigen. Aus den Mutterlaugen yon derReinigung 
der Pkosphatidfraktion wurde eine wacksartige M. erhalten, die 0,68°/o P  n. 0,34% Ń 
enthalt. Die Zus. der Rinder-Tuberkelbazillen weicht also wiederum yon derjenigen 
des menschlichen u. des Vogel-Tuberkelbazillus ab, trotzdem alle drei auf denselben 
Nahrbóden geziicktet sind. (Journ. biol. Chemistry 85. 529—38. 1930. New Hayen, 
Yale Uniy.) Oh l e .

R. J. Anderson und A. G. Renfrew, Die Chemie der Lipoide, der Tuberlcelbazillen. 
X III. Das Yorkommen von Mannose in  den Phosphatiden, aus menschlichen Tuberkel- 
bazillen. (X II. vgl- vorst. Ref.) Aus den Spaltprodd. der Phosphatidfraktion aus 
menschlichen Tuberlcelbazillen, Stamm H-37, sind friiher 33% in W. 1. Bestand- 
t«iłe erhalten worden, yon denen nach Abtremmng der Glycerinphosphorsaure ais 
Ba-Salz eine zuekerartige Komponento ais Pkenylkydrazon abgeschieden werden 
konnte. Dieses Hydrazon erwies sich nunmehr ais a-Mannosephenylhydrazom vom
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F. 204—205°. [a]D konnte wegen der geringen Losliclikeit nicht bestimmt werden. 
Die Krystallform stim m t nach Messungen von Roberta iiberein m it dem aus d-Mannosc 
selbst gewonnenen Hydrazon: rhomb. Plattcn, biaxial positiv 2 V =  75°, fi =  1,65, 
a =  1,60, y  — 1,74. Dic meisten P latten zeigen eine fast senkrechte Stellung einer opt. 
Achse, besitzen einen spitzen Winkcl von 75° u. einen Ausloschungswinkel yon 23° 
im spitzen Winkel. Dio Achsenebene geht durch den spitzen Winkel des Rhombus. 
(Journ . Amer. chcm Soc. 52. 1252—54. 1930. Yalo TJniy.) Oh l e .

R. J. Anderson, Die Chemie der Lipoide der Tuberkelbazillen. X IV . Das Vor- 
kommen von Inosit in  dem Phosphalid aus menschlichen Tuberkelbazillen. (X III. vgl. 
yorst. Rof.) Aus den wasserloslichen Hydrolysenprodd. der Phosphatidfraktion A 3 
des Tuberkelstammes H  37 konnte Vf. nunmehr neben Glycerinphosphorsaure, Mannose 
u. Glucose auch Inosit isolieren. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1607—-08. 1930. 
New Hayen, Yale Univ.) O h l e .

William C. Frazier und Philip Rupp, Untersuchungen uber die proteolytischen 
Milclibakterien. I I .  Wirkung proteólytischer Milchbakterien au f die Milch. 229 Kulturen 
wurden isoliert u. soweit moglich in Species eingeteilt. Die Kokken waren meist 
acido-proteolyt. u. erzeugten nur eine maCige Zunahme des Amino-N in Milch. Die 
gramnegativen Stiibchen yariierten yon schwach zu stark proteolyt. Die grampositiven 
sporenbildenden Stabchen zerfielcn in 3 Gruppen; eine Hoehsaure-wcnig-Amino-N-, 
eine Niedrigsaure-niedrige-Amino-N- u. eine Niedrigsaure-hoch-Amino-N-Gruppe. Die 
Br-Probe auf freies Tryptophan wurde m it Vorteil zur Identifizierung der casein- 
spaltenden Milchorganismen yerwendet. Die Probe ist gewóhnlich in autoklayierter 
Milch wirksamer ais in m it Dampf sterilisierter; erstere begiinstigt die Wrkg. der 
aktiyercn proteolyt. Organismen, bietet aber fiir dio schwacher proteolyt. keine Vor- 
teile. (Journ. Bacteriology 16. 65—78. Juli 1928. U. S.-Dep. of Agriculture. 
Sep.) G r o s z f e l d .

William C. Frazier und Philip Rupp, Untersuchungen uber die proteolytischen 
Milchbakterien. I I I .  Wirkung von proteolytischen Milchbaklerien auf Casein und 
Gelatine. Unters. der Wrkg. der 229 Kulturen (ygl. yorst. Ref.) auf Casein u. Gelatine.
4 Kokken u. 4 Stabchenarten bewirken keine Zunahmen an Amino-N, die iibrigen 
tcils hohc, teils niedrigere. Die Br-Probe war in allen Fallen der Caseolysc auBer bei 
M. cereus positiy. M. Varians vermochte nicht Na-Caseinat, wohl aber Ca-Caseinat 
zu spalten, andero Arten spalteten Ca-Caseinat leichter ais Na-Caseinat. Erhóhte 
Mengen garbaren Zuckers bis zu 0,1 °/o beeinfluBten nicht merklieh den Caseolysegrad 
der meisten Organismen. Bei M. percitreus indes schien die Caseolyse bei Erhóhung 
des Glucosezusatzes zu steigen. Caseolyse durch den saurebildenden Str. lique faciens 
schien durch mehr garbaren Zucker gefórdert zu werden. Vcrwendung der Unt-er- 
schiede zur Gruppierung der Organismen. (Journ. Bacteriology 16. 187—9G. Sept.
1928. U. S. Dep. of Agriculture. Sep.) G r o s z f e l d .

William C. Frazier und Philip Rupp, Untersuchungen uber die proteolytischen 
Milchbakterien. IV. Wirkung proteolytischer Milchbakterien auf Aminosauren und 
andere einfache Stickstoffverbindungen. Die 229 Kulturen (ygl. yorst. Ref.) wurden 
auf synthet. Medien gebracht, die yerschiedenc einfache N-Verbb. (Na2NH.,P04, 
NH4-Succinat, Harnstoff, Asparagin, Glycin, Alanin, Leucin, Asparaginsaure, Glutamin- 
saure, Tryptophan, Tyrosin) ais alleinige N-Quello enthielten u. Wachstum, NH3- 
Zunahme u. p H - A n d e r u n g  beobaehtet. Einige Organismen, die Harnstoff yerwerten, 
erzeugen eine alkal. Rk. infolge NH3-Abspaltung, andere eine saure ohne NH3-Bldg. 
Organismen, dio NH3 yerwerten, konnen offenbar auch die einfacheren Aminosauren 
yerwerten, wenn das Medium garfahigen Zucker ais C-Quelle enthalt. Fiir Medien, 
die nicht Zucker oder ein ahnliclies Kohlehydrat enthalten, u. iii denen die Aminosaure 
sowohl N- ais auch C-Quelle ist, wurden Ergebnisse erhalten, die fiir die Einteilung 
der Organismen Bedeutung haben diirften. Einteilung der proteolyt. Bakterien in 
Gruppen auf Grand ihres Wachstums u. ihrer Wrkg. auf Zuckermedien, die NH3 
oder Harnstoff ais alleinige N-Quelle u. auf Medien, die NH,-Succinat, Asparagin 
oder yerschiedenc Aminosauren ais alleinige C- u. N-Quello enthalten. (Journ. Bac
teriology 16. 231-—45. Okt. 1928. U. S. Dep. of Agriculture. Sep.) Gr o s z f e l d .

Arthur Geoffrey Norman, Die biolog ische Zersetzung von Pektin. Vf. untersuchte 
die Zers. yon Pektin durch Bacillus carotovorus, B . atrosepticus, B . solanisaprus u.
B. subtilis. Der Yerlauf der Rk. wurde kontrolliert 1. durch Best. der Furfurolausbeute, 
u. 2. durch Best. des unveranderten Pektins ais Ca-Pektat. Rechnet man die Ca-Pektat- 
ausbeute auf Furfurol um u. subtrahiert diesen W ert yon der Gesamtausbeute an Fur-
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furol, so gibt diese Differenz die Menge der aus dem umgesetzten Pektin entstandenen 
Hydrolysicrungsprodd. (Uronsauren, Pentosen) an. Is t diese Differenz selir klein, so 
werden diese Hydrolysenprodd. von den Bakterien leickter ausgenutzt ais das Pektin 
selbst. Is t umgekekrt diese Differenz groB, t r i t t  also eine Anreicherung von Hydrolysen
prodd. ein, so wird das Pektin  leichter von den Bakterien direkt vergoren ais seine 
Hydrolysenprodd. Die 2. Altem ative ist bei samtliehen vier Bakterienarten yerifiziert 
u. am starksten ausgepragt bei B. carotovorus. (Ann. Botany 43. 234—43. April 1929.

A. G. Lochhead und Leone Farrell, Boden ais InfektionsąueUe fiir  Honig durch 
zuckerbestandige Hefen. Eine Prufung von Bóden yerscliiedener Herkunft iiber 12 Monate 
ergab die Ggw. yon zuckerbestandigen Hefen, die Honig yergaren konnen, nur in  aus 
Bienenhiitten stammenden Boden. Die Hefen sind in der Regel nicht in gewohnlichen 
Ackerboden enthalten. Sie sind im iibrigen gegen W interfrost bestandig, wenn auch 
nicht gcrade psychrophil. 166 K ulturen solcher Hefen wurden isoliert u. klassifiziert. 
Erhalten wurden 7 Typen, davon 6 Speeies; drei yon den Typen wurden in Honig 
festgestellt. Beschreibungen u. Lichtbildcr der Hefen u. Kulturen. (Canadian Journ. 
Res. 3. 51—64. Juli 1930. National Research Council of Canada.) Gr o s z f e l d .

J. Griiss, Die Gdrungsersclieinungen der Nymphaeakokken. C. phyllosepticus I  und
C. zymophyllosepticus I I .  (Vgl. C. 1928. II . 162.) Die Garungskurve von C. zymo
phyllosepticus I I  fallt nach Erreiehung des Maximalpunktes nur langsam ab. Bei der 
Garung in  Ggw. yon Schwefel entwickelt Coccus I I  nur geringe Mengen II, S, Hefe 
etwa die 30-fache Menge des Coccus phyllosepticus I. In  Ggw. von Schwefel u. bei Luft- 
zu tritt vermag Coccus I I  ca. doppelt soyiel C02 zu bilden, ais Hefe. Der durch Coccus I I  
aus Glykose crzeugto H 2 ist molekular u. daher ungeeignet zur Alkoholbldg. In  Ggw. 
yon CaC03 steigert sich die G artatigkeit des Coccus I I  u. die G artatigkeit beider Kokken 
auf Cellulose. Durch LuftabsehluB wird die C02-Abgabe des Coccus I I  yermindert. 
Ganz ohne Sauerstoff stellt er die Garung ein. Da der Coccus I I  aerob ist, wird seine 
G artatigkeit durch Hefe unterdruckt, u. zwar mehr oder weniger, je nach Verdrangung 
der Luft durch C02. Das Verhaltnis der Garprodd. des Coccus I I  ist n icht konstant, 
sondern sehr labil. Durch die K ultur wird es mehr oder weniger yerandert. Bei der 
Vergarung der Glykose durch Coccus I I  steh t die Kohlensauremenge im umgekehrten 
Verhaltnis zu der Menge des produziertenW asserstoffs u. Sumpfgases. Die Phylloseptie 
kommt nur bei lebensschwachen Pflanzen zum Ausbruch, wenn dereń Blattstiele bei 
Hochwasser n icht kraftig genug ausgebildet wurden. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk.

G. Seliber, Die Wirkung rerschiedener Toluolmengen auf die Vergdrung von Zucker 
durch frische und getroclcnete Hefe. Lebende Hefe zeigt bei Ggw. von Toluol in  Abhangig
keit yon der Giirdauer eine Garungsintensitat yon 10—50%  im Vergleieh zu derselben 
Hefe ohne Toluol. Die Menge des zugefiigten Toluols (2—40%) h a t keinen besonderen 
EinfluB. Die Ergebnisse hinsichtlich der Wrkg. yon Toluol auf frische Hefen stimmen 
m it den Befunden von N e u b e r g  u. N o r d  (C. 1915. I. 618) uberein. E inen starkeren 
Effekt erreicht m an beim Verreiben von Hefen m it Toluol. Trockene Hefe ist, besonders 
bei langerer Giirdauer, empfindlicher gegenuber Toluol; nur bei stark  getrockneter 
Hefe, die an  u. fur sich kleine Zahlen fiir die Garkraft gibt, erhalt man fast keinen Unter- 
schied zwischen Hefenwrkg. m it u. ohne Toluol. (Biochem. Ztschr. 224. 202—10. 29/7. 
1930. Leningrad, Mikrobiolog. Abt. d. Wissenschaftl. Inst. Lesshaft.) K o b e l .

W. W. Perwozwansky, Uber das Verhalten von Hefepilzen und einigen Hypho- 
mycetesarten zu Chinasaure. Dio vom Vf. untersuchten Pilze: 1. Saceharomyces 
Hansenii, 2.Dematium Pullulans, 3. Torula (farblos), 4. Fam. Tuberculariaceae, 5. Torula 
rosa, 6. Torula farblos, 7. Torula rot, 8. Fusarium  aąuaeductuum, 9. Oospora? (Stamme 
N r. 1—9) entwickeln sich gut in  einem Medium, das Chinasaure ais einzige Kohlenstoff- 
ąuelle enthalt. Bei Oxydation der Chinasaure sind alle untersuchten Pilze (Stamme 
Nr. 1—9) befahigt, Benzolderiyy. zu bilden; in  einigen Fallen, z. B. bei den Stammen 
N r. 1, 3 u. 6, kann die Ggw. von Protocatecliusaure ais festgestellt betraehtet werden, 
u. zwar in  Mengen, die fiir Abscheidung u. Identifizierung derselben yollstandig ge- 
niigend waren. In  Ggw. yon Zucker sind die Chinasaure yerwertenden Pilze (Stamme 
Nr. 1—9) zur typ. Alkoholgiirung unfahig. In  Ggw. yon CaC03 auf Zuckermedien sind 
dio Chinasaure yerwertenden Pilze befahigt, organ. Sauren zu bilden: Oxalsiiure, in 
Form eines unl. Ca-Salzes, u. einige andere, die 1. Ca-Salze geben. Bei Glykose- 
oxydation in  den K ulturen von Stamm Nr. 2 bildet sich besonders Glueonsaure. Auf 
diese Weise besteht auch in  bezug auf die untersuchten Hefepilze u. einige A rten von

Birmingham, Univ. Sep.) O h l e .

II . Abt. 81. 402—07. 4/9. 1930.) K O B EL .
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H y p h o m y ce tes  derselbe Parallelismus, welcher von B u t k e w it s c h  (C. 1924. II. 63. 
1925. II . 1608) fiir Schimmelpilze einerseits in  bezug auf Chinasaureverbrauch u . Bldg. 
von Benzolderiw. u. andererseits in  bezug auf die Unfiihigkeit oder nur scliwache 
Fiihigkeit zur Alkoholgarung u. auf die Bldg. organ. Sauren bei der Zuckeroxydation 
festgestellt worden. ist. (Ztrbl. Bakter., Parasitcnk. II . Abt. 81. 372—92. 4/9. 1930. 
M oskau, T iM lR iA Z E W -F orschungsinst.) K o b e l .

E.,. T ie rc h e m ie .
Hans Scłunalfuss und Helene Barthmeyer, Vererbungstheoretische Bctrachtungen 

nebst entwicklungschemischen Untersucliungen iiber Yerbreitung, Entsłehung und B&- 
deulung von Melanogen, insmiderheit von o-Dioxybenzolsloff, im  Orgajiismenreich. (Vgl. 
auch C. 1930. II . 263.) o-Dioxybenzolstoff (I) ist schon im H autskelett lebender Kafer 
yorhanden, u. geht nur teilweise in  Melanin iiber, weil die Bedingungen ungiinstig sind. 
Im  H autskelett toter Kafer is t der an sich. empfindlicho I auf Jahrzehnte binaus wirksam 
gesehiitzt u. nachweisbar. Noch farblosen exartikulierten Fliigeldeeken eines frisch 
geschliipften Mehlkafers (Tenebrio molitor L .) laBt sich weder sofort, noch nach liingerem 
Liegen in  der feuchten Kammer m it W. oder HCI I cntziehen. In  einer Eischale des 
Mehlkafers u. des Speckkafors (Dermestes yulpinus Fbr.) war I nicht nachweisbar. Der 
Nachweis von I neben Melanin im Hautskelett bedeutet einen Schritt vom Melanin aus 
ruckwarts zum Erbstoff hin. Es werden Mikronachweise fiir Melanogen (Empfindlich- 
keit 1,64-10~3 g l-/3-3,4-Dioxyphenyl-a-aminopropionsaure) u. fiir I (Empfindlichkeit
3 - 10-7 g l-/?-3,4-Dioxypkenyl-a-aminopropionsaure) geschaffen. Mit Hilfe der letzten 
weniger empfindlichen Rk. wurde z. B. I noch in  %  Auge des Leuchtschnellkafers 
(Pyrophorus noctilucus L.) u. in  dom hundertsten Teil des d ritten  Fuhlergliedes des 
Mulmboeks (Ergates faber Lin.) (ca. 2-10-5 g) nachgewiesen. Dio kleinste untersuchte 
Mengo Hautskelett, die noch eine deutliche Rk. auf Melanogen, insbesondere auf I, gab, 
betrug etwa 6 -10~6 g Hautskelett. Die Konz. an  I betrug in  den Fliigeldeeken mancher 
Kafer schiitzungswoiso 5% . Am bequemsten laBt sich I fiir den Nachweis aus den 
Fliigeldeeken der Kafer m it W. ausziehen. Fiir fast yerlustloses F iltrieren kleinster 
Fliissigkeitsmengen, z. B. 0,015 ccm, wird eine Mikromethodik angegeben. I  des Speck- 
kafers wird nicht ais solcher aus der Nahrung aufgenommen, sondorn entsteht durch 
Umwandlung aus der Nahrung. I  wird im Verlauf der Entw. des Mehlkafers u. des Speck- 
kśifers m it dem H autskelett der Larye u. Puppe jeweils bei der Hautung abgestoBen. 
Innerhalb eines bestimmten Entwicklungsstadiums wird I  dann jeweils langsam neu 
gebildet, in  dem MaBe, wie das joweils neue H autskelett barter u. dunkler wird. Wenn 
in  den Fliigeldeeken I  nicht nachwreisbar war, so war auch im iibrigen Hautskelett I 
nicht nachweisbar. F iir Unterss. von kleinen oder fliigeldeckenlosen Insekten is t es 
wichtig, daB sich auch ganze Tiere fiir die Best. von Melanogen oder I  eignen. Die 
durchsichtigen Hautskelettdecken des Auges u. des Leuchtorgans vom Leuchtschnell- 
kiifor enthalten nur wenig I, benachbarte Teile des dunklon Hautskeletts enthalten 
vergleichsweiso mehr ais das 25-faebe a n i ,  im Leuchtorgan solbst ist I nicht nachweisbar. 
Die hellen u. dunklen Streifen der Fliigeldeeken des Coloradokartoffelkafers (Doryphora 
[Leptinotarsa] deeemlineata Say.) onthalten etwa gleich wenig I. Durch dasselbe 
Melanogen bzw. Melanin konnen yersehiedenartige Fiirbungen bedingt sein. Alle unter
suchten 210 Kafer aus 74 Familien entliielten Melanogen. In  70 von 74 Familien 
(94,6%) u. 176 von 210 Kafern (84%) war I  nachweisbar. Innerhalb von Familien, 
Gattungen, Arten usw. konnen Unterscbiede im Geh. an I yorkommen. Dio unter
suchten Vortreter der phylogenet. altcn Familien der Adephaga enthalten ausnahmslos I. 
Relatiy diinne, helle u. weiche Fliigeldeeken enthalten meist wenig oder gar kein I. 
Die Bedeutung des Melanogens u. yon I fiir den Kafer u. fiir die Saubohne (Vicia Faba L.) 
wird yergleichsweise diskutiert. Z. B. fehlt I dem Kafer zu gewissen Zeiten der Entw., 
der Saubohne nicht. In  H aut u. H aar des Mensehen ist bisher I  nicht, wohl aber 
Melanogen nachweisbar. (Ztschr. induktive Abstammungs- u. Vererbungslehre 53. 
67—132. 1929. Hamburg, Univ., Chem. Staatsinst. Sep.) K o b e l .

Munio Kotake und Yorisaburo Kimoto, Uber das Fett aus Cypridina. E in PAe.- 
E x trak t aus genanntem Tier wurde yerdampft, Riickstand (8 g) m it alkoli. KOH yer
seift. Aus dem A.-unl. Teil wurden ca. 3,5 g Cholesterin erhalten. Wss.-alkal. Lsg. mit 
Essigsaure angesauort, ausgeathert, A.-Riickstand m it 70%ig. CH3OH behandelt. 
Ungel. Anteil (ca. 0,5 g) lieferte aus CH3OH Krystalle von F . 53—56° u. Zus. Cj-H^Oj, 
yieueicht Mischkrystalle von Palmitin- u. Stearinsaure. Methylalkoh. Mutterlauge mit 
Pd hydriert. Erhalten ca. 1,5 g Krystalle (aus A.), F . 68,5—70°, ident. m it Dihydro-



2538 E 6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1930. H.

lagansaure, C,f)H 10O2 (vgl. K o t a k e , C. 1927. II. 708). Der Hauptbestandteil der 
. urspriingliehen Fettsauren muB also Lagansaure sein, welche in den Fetten.der Seetiere 

zfemlich yerbreitet zu sein scheint. Nach der absorbierten H-Menge ist keine oder sehr 
wenig hoch ungesatt. Fettsaure vorlianden. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 6 . 237—38. 
.Juni 1930. Tokyo, Forschungsanst. f. Phys. u. Chem.) LiNDENBAUM.

SaichiTasaki und Jukichi Yamamoto, Fettes Ol des Ochsenfrosches. Das aus dem 
Fettkorper des Ochsenfrosches (Rana Catesbina L.) ausgeschm. Ol (ca. 4%  des Korper- 
gewichts) ist hellorangegelb, durchsichtig, eigentumlich riechend, ahnlich gereinigtem 
W altran. Setzt bei 5° reichlich festes F e tt ab, welches bei Raumtemp. wieder sclim.
D .15 0,9256, n D20 =  1,4774, SZ. 0,84, VZ. 194,78, JZ. 134,24, Unverseifbares ' 1,25%. 
Letzteres ist gelblich, teilweise fest, eigentumlich riechend, gibt unl. Digitonid u. 
LiEBERMANNsche Rk., enthalt also Cholesterin. Gemischte Fettsauren: Neutr.-Z. 
207,07, Mol.-Gew. 270,92, JZ. 114,04, A.-unl. Bromide 8,49% m it 58,05% Br u. F . 175°. 
Trennung der Fettsauren nach dem Pb-Salz-A.-Verf. ergah: 82,95% fl. Sauren von
D .15 0,9179, nD20 =  1,47 05, Neutr.-Z. 195,48, Mol.-Gew. 286,9, JZ. 124,14; 17,05% 
feste Sauren von F. 56—57°, Neutr.-Z. 217,40, Mol.-Gew. 258,0, JZ. 13,62. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 233 B—34 B. Jun i 1930. Formosa, Governm. Res. 
Inst.) LiNDENBAUM.

Masami Oku, U ber die natiirlichen Farbstoffe der Rohseidenfaser aus inlandiscliem 
Kokon. Teil I. Xantliophyll aus dem gelben Kokon. Durch geeignete Behandlung 
m it A., PAe. +  CH-.OH, A., wieder CH3OH u. PAe. wurde aus 2 Kokonsorten iiber- 
einstimmend in den Eigg. das Pigment in Form ąuadrat. Tafeln, F . 174—175° unkorr. 
u. weitere Identitatsproben, erhalten. Menge colorimetr. 2,39 bzw. 2,21 mg/10 g luft- 
trockene Kokonhullen. Das Xanthophyll befindet sich in  physikochem. Verb. m it 
dem Sericin u. stam m t biolog, aus den Maulbeerblattern. (Buli. agricult. chem. Soc. 
Japan  5. 81—82. Okt./Dez. 1929. Ayabe-mati, Kyotohu, Japan, Gunze Raw Silk 
Mfg. Co. L td.) G r o s z f e l d .

E 5. T ie r p h y s io lo g ie .

G. Peritz, Die Beziehungen der mdnnliclien Keimdriise zu den ubrigen endokrinen 
Driisen. (Med. W elt 4. 1352—54. 20/9. 1930. Berlin.) W a d e h n .

S. Loewe, Das Hormon der mdnnliclien Keimdriise (Androkinin). (Vgl. C. 1930.
I. 3801. II. 1868.) Bericht iiber Androkininteste, iiber die physikochem. u. pharmakol. 
Eigenschaften u. iiber das Vork. des Androkinins. (Med. W elt 4. 1349—51. 20/9. 1930. 
Mannheim-Heidelberg.) W a d e h n .

M. Kochmann, Zur Methodik der Auswertung des weibliclien Sexualhormons.
I. Mitt. Allgemeine Methcdik und Berechnung der Ergebnisse. (Vgl. C. 1930. I. 699.)
In  Anlehnung an  die Berechnungsart von WIECHOWSKI wurde eine Methode zur 
Auswertung des Brunsthormons beschrieben, die es gestattet, m it yerhaltnismaBig 
wenigen Gaben yerschiedener GróBe auszukommen u. so an Tiermaterial u. Zeit zu 
sparen. (Arch. esp. Pathol. Pharmakol. 152. 47—51. Ju li 1930. Halle, Pharmakol. 
Inst. U niv.) W a d e h n .

M. Kochmann, Zur Methodik der Auswertung des weibliclien Sezualliormons.
II . Mitt. Unterschied der Jłallen- und Mauseeinheit bei wasser- wid olgeldstem Hormon
und uber seine Wirkungsweise. (I. vgl. vorst. Ref.) In  wss. Lsg. entspreehen 3,7 Miiuse- 
einheitcn einer Ratteneinheit, wahrend bei in  Ol gelósten Praparaten  2 Miiusecinłieiten 
auslangen, um bei der R atte  B runst zu erzeugen. — Fiir den Wirkungserfolg des Hor- 
mons ist langdauernde gleichmaBige Berieselung des Organs m it kleincn Hormon- 
konzz. wesentlieher ais die absol. GabengroBe. Das Hormon w irkt wahrscheinlich 
nach der A rt eines Potentialgiftes. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 152. 52—56. Juli 
1930. Halle, Pharmakol. In st. Univ.) W a d e h n .

R. K. Meyer, S. L. Leonard, Frederick L. Hisaw und S. J. Martin, Die Ein- 
wirlcung von Oestrin au f die keimdriisenslimulkrende Wirkung der Ilypophyse. Die 
Hypophysen von R atten  (kastrierten oder unkastrierten), die langere Zeit m it 2 Ein- 
heiten Oestrin taglich behandelt worden waren, bewirkten bei der Einpflanzung in 
infantile Tiere erst in  wesentlich langerer Zeit die Offnung der Vagina ais die Im- 
plantation der Hj^pophysen normaler Ratten. — DieOvariender m it Oestrin behandelten 
Tiere waren stets leiehter ais die der Kontrollen. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 
702—06. 1930. Univ. of Wisconsin, Zool. Departm.) W a d e h n .

Arnold Loeser, Die Wirkung ton Hypophysenvorderlappenfmlver auf das Omrium. 
Mit einem durch Trocknung m it Aceton hergestelltem Yorderlappenpraparat gelang
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O  i
es, bei der infantilen R atte die Reif ungserseheiliungen am Ovar, beim Huhn cBiftlAns- 
setzen der Legetatigkeit zu erreichen. (Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 148. ,
Febr. 1930. Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst., Univ.) Wad^ISnJJ'

S. Janssen, A. Loeser und P. Noether, tlber die Wirksamkeit der 
praparate des Hypophysenvorderlappens. Die Praparate wurden auf ihre Wirlcsai 
nach der Methode von ZoNDEK-AsCHHEIM u. an dem reifen H uhn auf ovulatioj 
verhindernde Wrkg. gepriift. Nur das Praparat ,,Glandularteil der Hypophyse 
(F r e u n d  u . R e d l ic h ) zeigte Spuren von Wirksamkeit, die anderen Praparate waren 
in  diesem Belang vóllig wirlcungslos. — Ais Standardpraparat wird das m it wasser- 
freiem Aceton aus frischer Druse gewonneno u. iiber P 20 5 gehaltene Hypophysenpulver 
empfohlen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 151. 175—87. Jun i 1930. Freiburg i. Br., 
Pharmakol. Inst., Univ.) W a d e h n .

S. Janssen und A. Loeser, Hypophysenvorderlappenpulvcr und Otarium. I I .  Mitt. 
Die quantitative Auswertung der Wirkung. (Vgl. vorst. Reff.) Ausarbeitung einer 
Eichungskurve, die bei der Auswertung von Vorderlappenpraparaten m it Vorteil 
zu benutzen ist. Die intraperitoneale Injektion der Aufschwemmung von 20 mg des 
Standardpraparates bewirkte bei 50% der Versuchsratten Follikelreifung, Bildung yon 
Gelbkórpern u. Offnung des Vaginalspaltes; 20 mg des Pulvers enthalten also 1  Ratten- 
einheit. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 151. 188—98. Jun i 1930. Freiburg, P har
makol. Inst., Univ.) W a d e h n .

Milton B. Handelsman und Ernest F. Gordon, Veranderungen im Wachstum 
und in der Knochenbildung bei mit Hypophysenvorderlappenextrakt behandelten Ratten. 
Die Tiere erhielten zum Grundf utter gepulvcrte Wurzel von Rubia Tinctorum, durch die 
die neu wachsenden Knochen ro t gefarbt werden. — Die Zufuhrung des Vorderlappen- 
extraktes bewirkte eine Beschleunigung des n. periostischen Knochenwachstums. — 
Fiir Wachstumszweclce sind R atten  zwischen 190—215 g am brauchbarsten; die Wrkg. 
eines Extraktes liiBt sich bei ihnen bereits nach 2 Wochen erkennen. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 38. 349—62. April 1930. J o h n s  H o p k in s  Univ., Departm. of 
Pharmacol., Scliool of Med.) W a d e h n .

James B. Ross und R. L. Stehle, Uber die unmittelbare antidiurelische Wirkung 
von Pituitrinextrakt. Spasmus der Uretlieren ist nicht der einzigo oder der hauptsach- 
lichste Grund des antidiuret. Effektes nach Einspritzung von P ituitrin. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 451—60. April 1930. Montreal, Departm. of P har
macol, Mc G il l  Univ.) W a d e h n .

Jas. B. Ross, N. B. Dreyer und R. L. Stehle, Die Herzwirkung von Hypophysen- 
hinterlappenextrakt. (Vgl. vorst. Ref.) Der nach Pituitrininjektion einsetzende Fali 
des Blutdrucks ist zum Teil durch Koronarspasmen bedingt. Eine Konstriktion der 
LungengefaBe u. eine direkte Wrkg. auf den Herzmuskel sind in Erwagung zu ziehen. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 461—72. April 1930. Montreal. Departm. 
of Pharmacol., Mc GlLL Univ.) W a d e h n .

B. B. Raginsky, James B. Ross und R. L. Stehle, Die Wirkung von Pituitrin
au f den Blutdruck. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. an narkotisierten Hunden (Chloreton, 
A., Luminal); die Wrkg. des Pituitrins ist yerschieden, je nachdem die CoronargefaBe 
in Mitleidenschaft gezogen sind. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 473—80. 
April 1930. Montreal, Lab. of Pharmacol., Mc G il l  Univ.) W a d e h n .

C. M. Gruber, W. W. Greene, C. S. Drayer und W. M. Crawford, Weitere Ver-
suche, iiber die Wirkung von Morphinsulfat, Atropinsulfat und Hyoscinhydrobromid 
auf den intakten Darm des nicht narkotisierten Hundes. (Vgl. C. 1930. I. 1647.) GroBe 
Dosen von Atropin vermindem den Tonus u. die rhythm. Kontraktionen einer T h ir y - 
VELLA-Sehlinge beim nicht narkotisierten Hunde; Morphin hat den entgegen- 
gesetzten Effekt. Die Wrkg. der einen Substanz wird durch die andere aufgehoben. 
Hyoscin w irkt wie Atropin. (Journ. Pharmacol. cxp. Therapeutics 38. 389—400. 
April 1930. St. Louis; Departm. of Pharmacol., Washington Univ., School of 
Med.) W a d e h n .

Charles M. Gruber und Garrett Pipkin, Weitere Beobachtungen uber die Wirkung 
von Hypophysenextralctm und Morphinsulfat auf den iiberlebenden Hundedarm. (Vgl. 
vorst. Ref.) P itu itrin  verursacht in groBen Verdiinnungen — soweit sie uberhaupt 
noch wirksam sind — eine Verstarkung des Tonus u. der Oscillationen in longitudinalen 
Abschnitten des uberlebenden Hundedarms. Hohe Konzz. des Pittutrins verursachen 
einen Abfall des Tonus u. ein vollstandiges Veischwinden der rhythm. Kontraktionen. 
Diese Wrkgg. des P ituitrins sind aber in hohem MaBe abhangig vom Zustande des iiber-



lebenden Darms. In  Fallen von holicm Tonus wirken Pituitrinverdunnungen herab- 
setzond, wahrend sie bei niedcrcm Tonus don entgegengesetzten Effekt auslosen. — 
Morphinsulfat steigert den Tonus. (Journ. Pharmacol. exp. Thcrapeutics 38. 401—10. 
April 1930. St. Louis, Departm. of Pharmacol., Washington Univ., School of 
Bied.) " W a d e h n .

J. Th. Peters, Spezifisch-dynamische Wirkung und Dystrophia adiposo genitalis 
vor und nach Behandlung m it Hypophysenpraparaten. Bei einem Pall yon Dystrophia 
adiposo genitalis gelang es, durch Verabreichung eines Hypophysenvorderlappen- 
praparats (PARKĘ D a v is ) die niedrige spezif.-dynam. Wrkg. zur Norm zu steigern 
u. die Menstruation herbeizufuhren. Die giinstige Wrkg. blieb noch nach dem Absetzen 
des Priiparats lange erhalten. (Klin. Wchschr. 9. 1219—21. 28/6. 1930. Haarlem, 
Krankenh. „M a r ia  S t i c h t in g “ .) ' W a d e h n .

Wolfgang Heubner, Zur Adrenalintlierapie durch Inhalałion. BemerJcungen zu 
der Arbeit von A. J . Antliony. Die Verss. von A n t h o n y  (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2115) sind 
ohne nahere Beriicksichtigung der Dosierung ausgefuhrt worden. Bei geeignetcr 
A pparatur u. Konz. des Adrenalins sind durch Inlialation beim Menschen sehr wohl 
die Allgemeinwrkgg. des Adrenalins zu' erzielen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 5 0  
21—22. April 1930. Dusseldorf, Pharmakol. Inst. Med. Akad.) W a d e h n .

T. Istamanowa und Chudoroschewa, Uber die Wirkung des Adrenalins auf das 
rote Blutbild. Nach Injektion von 0,5—1,0 ccm Adrenalinlsg. (1: 3000) in  die 01rrvene 
erfolgt beim Kaninchen eine Steigerung der Beticulocytenzahl, die etwa 15 Min. nach 
der Injektion ihr Maximum erreicht u. 1—2%  betragt. Die Zalil der Erythrocyten 
u. die Hamoglobinmenge steigen ebenfalls. Die Vermehrung der Beticulocyten wird 
nicht durch eine Zunahme der Erythropoese im Knochenmark hervorgerufen, sondern 
anscheinend durch eine Ausschwemmung der fertigen, jungen Erythrocyten aus dem 
Knochenmark in die GefiiBbalin. (Ztschr. ges. exp. Medizin 71 . 212—19. 1930. Lenin
grad, Fakultiitsklin. f. innere Krankheit, Med. Inst.) W a d e h n .

N. M. Iwanow, Der E influp von Adrenalin und Insulin au f die Zuckerausscheidung 
der Leber durch die Galie bei dauemder Erndhrung mit Rohrzucker. Die Verabfolgung 
von 200 g Rohrzucker neben der gewohnlichen K ost erhoht den Zuckergeh. der Galie 
beim Hunde nicht wesentlich. Dics ist aber der Fali, wenn gleichzeitig Adrenalin 
subcutan injiziert wird. Nach Insulininjektion sinkt die Zuckermenge in  der Galie 
tro tz der Rohrzuckerfutterung ab; eine Vermehrung durch das Insulin t r i t t  erst ein, 
wenn sehr hohe Gaben Zucker (400 g) u. diese liingere Zeit verabreicht worden sind. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 71 . 263—73. 1930. Woronesh, spital. tlierapeut. Klin.) W a d .

Saburo Tada, Einflup der sogenannten vegetativen Nervengifte au f die Bewegungen 
des uberlebenden Diinndarms yon Kaninchen mit gestorter Schilddriisenfunktion. Die 
Empfindlichkeit des uberlebenden Darms hyperthyreot. Kaninchen ist gegeniiber 
Ergotamin, Pilocarpin, Cholin u. Nicotin gesteigert, gegeniiber Adrenalin u. Atropin 
herabgesetzt; beim athyreot. Tier ist die Empfindlichkeit des Darms gegeniiber Adrenalin 
u. Atropin etwa n. u. gegeniiber den anderen genannten M itteln vermindert. (Tohoku 
Journ. exp. Med. 1 5 . 419—34. 14.6. 1930. Sendai, Med. Klin.) W a d e h n .

Karl Julius Anselmino und Friedrich Hoffmann, Uber den Milehsdureumsatz 
in  der Schwangerscliaft und seine Bezieliungen zur Leber- und Scliilddrusenfunktion. 
(Klin. Wchschr. 9. 1768—69. 20/9. 1930. Dusseldorf, Frauenklinik Med. Akad.) W a d .

Henry L. Jaffe, Aaron Bodansky und John E. Blair, Die Entstehung fibróser 
Knochenldsionen durch Parathyreoideahormon beim Meerschiceinchen. Tagi. Injektion 
von 20—30 Einkeiten Parathorm on bringt bei Meerschweinchen in 3 Wochen schwere 
Knochenschadigungen hervor. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 710—11. 1930. 
New York, Lab. Div. Hospit. f. Jo in t Diseases.) W a d e h n .

Aaron Bodansky, John E. Blair und Henry L. Jaffe, Der Gehalt des Serums an 
Calcium w id Phosphor bei Meerschweinchen bei einmaligen und wiederholłen Injektionen 
von Parathormon. Es sind zur Erzielung einer Einw. auf den Ca- u. P-Greli, des Serums 
von Meerschweinchen relativ groBe Dosen anzuwenden. Dosen von weniger ais 5 Ein- 
heiten pro 100 g konnen uber viele Tage verabfolgt werden, ohne daB deutliclie Steigerung 
des Ca-Spiegels erfolgt. Die einmalige Injektion von 10—20 Einheiten pro 100 g 
Kórpergewicht fiihrt zu einem Anstieg auf 16 mg-%  innerlialb 24 Stdn. Bei hungernden 
Tieren war die Wrkg. starker, bei diesen war auch der P-W ert gesteigert. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 27. 708—09. 1930. New York, Lab. Div., Hospit. f. Joint. 
Diseases.) W a d e h n .
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Heinrich Brugsch und Hans Horsters, Insulingehalt und Insminverteilung im  
Blut. Die Auswertungen fandon an der weiBen Maus s ta tt; das Blut (0,2 ccm) wurde 
der Maus intraperitoneal injiziert. Das Niichternblut des Menschen enthalt weniger 
ais 6 klin. Einheiten Insulin in  100 ccm; das Insulin findet sich nur im Plasma, die Blut- 
korperclien sind insulinfrei. Nach subcutaner Insulininjektion (30—50 Einheiten) 
wird das Hormon erst nach 30—120 Min. nach der Injektion im peripheren Venen- 
blut nachweisbar. Dio GróBe der im Venenblut nachweisbaren Insulinmenge im Gesamt- 
b lu t iibersteigt dann ein vielfaches der injizierten Insulinmenge. Dieser erhohte 
Insulingeh. des Blutcs ist wohl auf eine Ausschwemmung von endogenem Insulin 
zuruckzufiihren. Bei intrayenoser Injektion (Ohrvene bei Hund u. Kaninchen) yer- 
te ilt sich das Insulin bereis in 2 Min. iiber den gesamten Kreislauf. Bei Injektion 
in  die Pfortader ist diese Ausbreitung des Insulins iiber den Kreislauf etwas yerzógert. 
(Arch. cxp. Pathol. Pharmakol .148. 295—308. Febr. 1930. Halle, Med. Klin. Univ.) W a d .

Heinrich Brugsch und Hans Horsters, Insulin im. Ham. (Nach Auswertungs- 
versuclien an der weifien Maus.) (Vgl. vorst. Ref.) Das aus H am  kunstlich isolierte 
u. am Kaninehen ausgewertete Insulin ru ft bei der Maus in  Dosen, die der Auswertung 
am Kaninchen zufolge mehrfach tódlich sein miiBten, keine hypoglykam. Krampfe 
hervor. Es sind im H arn auBer dem Insulin noch andere blutzuckersenkende Stoffe 
yorhanden. — Im  H arn des Gesunden sind 0,5—1 klin. Einheit in  100 ccm enthalten; 
der Diabetikerharn enthalt eine geringere Menge. Subcutan zugefiihrtc therapeut. 
Dosen fiihren beim Menschen nach etwa 60 Min. zur exogenen Insulinurie, das im 
H am  ausgeschiedene Insulin betragt nur wenige °/0 des injizierten. Dor Diabetiker 
scheidet das kunstlich zugefiihrte Insulin yerzógert aus. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
148. 309—29. Febr. 1930 Halle, Med. Klin Uniy.) WADEHN.

A.-W. Elmer, L. Ptaszek und M. Scheps, Die Wirkung des Insulins auf den 
Grundsloffwechsel bei der Zuckerharnruhr. (Vgl. auch C. 1930. II. 936.) Die abweichenden 
E rgebn isse  HŹDONs (C. 1930. I. 1958) yon denen der Vff. sind daher zu erklaren, 
daB H e d o n  an Tieren mit experimentellem Diabetes arbeitete, wahrend die Vff. 
ihre Verss. an diabeteskranken Menschen anstellten. Der 0 2-Verbrauch der Diabetiker 
steigt jedenfalls nach Insulingaben an. (Compt. rend. Soc. Biologie 104. 543—44. 
6/ 6. 1930.) W a d e h n .

A. C. Ivy, Die Rolle der Hormone bei der Verdauung. Zusammenfassender Bericht, 
der die Bedeutung der Hormone insbesondere von Gaslrin, Sekretin u. Cholecystokinin 
fur die Verdauung sehildert. (Physiol. Rev. 10. 282—335. April 1930. Chicago, Ul., 
Departm. of Physiol. a Pharm., Northwestern Uniy. Med. School.) WADEHN.

Erich Leschke, Erfahrungen mit dem Kreislaufhormone Kallikrein. Kallikrein 
senkt den Blutdm ck durch Erweiterung der Arteriolen u. Capillaren. Seine thera
peut. Anwendung ist angczeigt bei vegetativ-nervoser, thyreotog. u. essentieller Hyper- 
tonie, bei Angioneurosen u. GefiiBerkrankungen m it troph. Storungen. (Munch. med. 
Wchsclir. 77. 1524—26. 5/9. 1930. Berlin.) W a d e h n .

Akira Sato, Versuche iiber das entgiftende. Hormon der Leber. Yakriton. 21. Bericht. 
Uber den Unlerschied zwischen einem krdftigen Indwiduum und einem Indimduum  
m it krdftiger Leber. Das Konstitutionsproblem vom Standpunkt der Yakritonisation. 
(Vgl. C. 1929. I I .  3025.) (Tohoku Journ. exp. Med. 15. 457—66. 14/6. 1930. Sendai, 
Pediatrie Departm., Fac. of Med. Uniy.) W a d e h n .

Hirosh Sakurada und Akira Sato, Versuche iiber das entgiftende Hormon der
Leber (Yakriton). 22. Bericht. Entgiftung von DysenterieJozin durch Yakriton. (21. vgl. 
yorst. Ref.) (Tohoku Journ. exp. Med. 15. 467—75. 14/6. 1930. Sendai, Pediatrie 
Departm., Fac. of Med. Uniy.) W a d e h n .

Kyumatsu Asakura, Yersuche uber das entgiftende Hor mor der Leber ( Yakriton).
23. Bericht. Prophylaktische Wirkung des Yakritons gegeniiber Phosphorvergiftung.
(22. vgl. vorst. Ref.) (Tohoku Journ. exp. Med. 15. 476—80. 14/6. 1930. Sendai, 
Pediatrie Departm., Fac. of Med. Univ.) WADEHN.

Shigeo Janagawa, Versuche uber das entgiftende Hormon der Leber (Yakriton).
24. Bericht. W eiter er Versuch uber die Wirkung des Yakritons bei Anaphylaxie; kom-
binierter Effekt von zwei gegensatzlichen Wirkungen des Yalcritojis. (23. vgl. yorst. 
Ref.) (Tohoku Journ. exp. Med. 15. 481—91. 14/6. 1930. Sendai, Pediatrie Departm., 
Med. Fac. Uniy.) W a d e h n .

Hideo Morishita, Versuche iiber das entgiftende Hormon der Leber (Yakriton).
25. Bericht. Wirkung des Yakritons auf den Chloridgehalt des Blut es. (24. vgl. vorst.
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Ref.) (Tohoku Journ. exp. Med. 15. 492—506. 14/6. 1930. Sendai, Pediatrio Departm., 
Mcd. Fac. Univ.) W a d e h n .

Yutaka Asada, Ver suche uber das enłgifłende Hormon der Leber (Yakriton.)
26. Bericht. Weitere Versuche uber Phenolentgiftung durch Yakriton. (25. vgl. vorst. 
Ref.) (Tolioku Journ. exp. Med. 15. 507—23. 14/6. 1930. Sendai, Pediatrie Departm., 
Fac. of Mcd., Univ.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Fortgasetzte Versuche uber den Erregungssloff im  Zentralne.rve.n- 
system. (Vgl. C. 1930. I . 703.) Durch Verfiitterung yon rohem, frischem Rinderhirn 
oder des nach besonderem Verf. hergestellten Gehirnextraktes Cerebrolrat (Nord- 
markwerke) an Meerschweinchen, wurden diese wesentlich lebhafter ais Kontrollen. 
Die Augcn hatten einen erhóhten Glanz, wahrscheińlich durch gesteigerten Tonus 
der lidóffnenden Muskcln. Die Rcflexerregbarkcit gegeniiber akust. Signalen war 
bei den Versuchstieren erheblich gesteigert. Der Erregungsstoff ist also auch beim 
W armbluter stark  wirksam. (Muncli. mcd. Wchschr. 77. 1523—24. 5/9. 1930. Inns
bruck, Physiol. Inst. Univ.) W a d e h n .

Kishiro Kozuka, Uber die Lamlose des Blutes und der Lymphe. Die Layulose 
wurde nach C r e v e l d  bestimmt. Der Lśwulosegeh. des Blutes betrug bei Kaninchen 
u. Hunden 7,2 mg-%, beim Schwein 4,6 mg-% ; erhebliche individuelle Schwankungen. 
Bei Verfutterung von Layulose nimmt die Blutlavulose um 100% zu> der Glucosegeli. 
des Blutes steigt ebenfalls; das Pfortaderblut is t dann am reichsten an Layulose, es 
folgen Thoracicuslymphe, Ćarotis-, Jugular- u. Femoralyenenblut. Adrenalininjektion 
steigert den Blutlavulosegeh. nicht; Insulin senkt ihn. Die Steigerung des Red.- 
Vermógens des Blutes nach Lavulosedarreichung is t viel geringer ais die nach gleich 
groBer Glucosezufuhr. Die Glykogenbklg. wird dureh Layulose ebensogut wie durch 
Glucose gefórdert. (Tohoku Journ. exp. Med. 15. 398—418. 29/4. 1930. Sendai, Mcd. 
Klin., Tohoku Univ.) W a d e h n .

Yoshio Shikinami, Shunyichi Yonechi, Shin-ichi Kawai und Tatsuo Hosono, 
Uber blutzuckersenkende Substanzen, dereń chemische Struktur dem Ouanidin nalie ver- 
wandt ist-. Pentamethylen-eu,<o'-dipseudothioharnstoff setzte in einer Menge von 5 mg 
pro kg den Blutzucker des Kaninchens von 0,085% auf 0,048% lierab u. fiihrte 
in einer Dosis von 40 mg den Tod durch hypoglykam. Krampfe herbei. Bei Ver- 
langerung der Methylenkette wird die Wrkg. nicht gesteigert. — In  Mengen von 0,3 bis
0,4 g pro kg w irkt Harnstoff blutzuckersenkend. Peroralc Gaben von 0,6 g pro Tag 
yerminderten bei Diabetikem die Glucosurie deutlich. Die Einw. von Hexa- u. Hepta- 
methylen-co,co'-diharnstoff sollte klin. erprobt werden. — Amidinderiw . uber 5 Me- 
thylengruppen z. B. Heptamethylen-co,co'-diamidinhydrochlorid wirkten ebenfalls blut
zuckersenkend. (Tohoku Journ. exp. Med. 15. 537—46. 14/6. 1930. Sendai, Med. 
Klin., Chem. Inst., Univ.) W a d e h n .

Joseph Hughes und Louis Laplace, Die Wirkung von hypertonischen Losungen 
von Natriumarabinat auf den Druck der Cerebrospindlfliissigkeit. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 38. 363—83. April 1930. Univ. of Pennsylvania, Lab. of Res. 
Surgery.) W a d e h n .

Walter S. Mc Clellan und Eugene F. du Bois, Klinische Calorimetrie. XLV. 
Langdauerndc Fleischnahrung m it einer Untersuchung der Nierenfunktion und Ketosis. 
(X IIV . vgl. C. 1929. I I .  1556.) Zwei Manner lebten ein Jah r lang ausschlieBlich von 
Fleisch (fett u. mager) u. verschiedenen Organen. (Ein d ritte r Mann 10 Tage.) Nach 
dieser Zeit wurden keine besonderen psych, oder phys. Veranderungen festgestellt. 
Im  Verdauungstraktus traten  im allgemeinen keine Stórungen ein. Vitaminmangel 
machte sich nicht bemerkbar. Die Totalaciditat des Harns war wahrend dieser Zeit 
die 2—3-fache wie bei gemischter Kost u. Acetonurie war wahrend der ganzen Fleisch- 
kostperiode vorhanden. Auf Grund chem. Unterss. lieB sich keine Nierenschadigung 
nachweisen. Es wurden taglich 0,4—7,2 g Acetonkórper ausgeschieden. Die klin. 
u. chem. Beobachtungen ergaben keinen Hinweis krankhafter Folgeerscheinungcn der 
einjahrigen ausschlieBlichen Fleischkost. (Journ. biol. Chemistry 87. 651— 68. Juli 
1930.) S c h w a i b o ld .

Walter S. Mc Clellan, Virgil R. Rupp und Vincent Toscani, Klinische Calori
metrie. XLVI. Langdauemde Fleischnahrung m it einer Untersuchung des Stoffwechsels 
von Stickstoff, Calcium und Phosphor. (XLV. vgl. yorst. R ef.)U n te rsuchungsergebn isse  
yon Fleischproben des Ernahrungsvers. in yorst. Ref. Der N-Verlust in den Faeces 
der Versuchspcrsonen war 4,5 bzw. 3,0% der Einnahme. Die Resorption im Ver- 
dauungstraktus wurde nicht gestort. Eine Person blieb im N-Gleichgcwicht bei
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19,9 g N-Einnahme, die zweite zeigte leicht negativen N-Stoffwechsel bei 18,7 g Ein- 
nahme. Die Ca-Einnahme war 0,05—0,15 g taglich, die Ausscheidung 0,44—-0,47 g, 
also stark  negativ wahrend der Fleisclikost. Trotz hoher Phosphoraufnalime war 
das Gleichgewiclit +2,34 g bzw. —5,34 g taglich. Blutphosphor u. Calcium u. Knochen 
(Róntgenaufnahmen) blieben wahrend der Beobachtungszeit n. Der EinfluB der sauren 
N atur der Kost auf den Mineralstoffwechsel wird besprochcn. (Journ. biol. Chemistry 
87. 669—80. Juli 1930. New York, Russell Sage Inst. Pathol. Sec. Med. Div., Pathol. 
Dep. Bellevue Hosp.) SCHWAIBOLD.

W. Weitzel, Der VitamingeJialt der łierischen Oewebe. Zusammenfassende Bc- 
schreibung des Vorkommens von B-, C- und A-Yitamin in den animal. Nahrungsmitteln. 
(Ztschr. Vitamin-Kunde 1930. 84—88. April. Bad Diirkheim.) G r o s z f e l d .

M. Javillier und L. Emeriąue, Uber eine Reinigungsmethode fiir Carotin und uber 
die Vitaminwirksamkeit eines gereinigten Carolins. (Vgl. C. 1930. I. 3323.) Carotin 
wird zweckmiiBig durch Eintropfenlassen seiner CS2-Lsg. in sd. Methylalkohol, Ab- 
treiben des Schwefelkohlenstoffs u. Absaugen der crhaltenen Suspension in einer 
Stickstoffatmosphare gereinigt. Fiinfmalige Wiederholung des Verf. fiihrte zu einem 
Priiparat vom F. 184—185°, das jedoch auch in diesem sehr rcinen Zustand starkę 
Vitamin A-Wrkg. zeigte. Die geringste, noch einigermaBen wirksame Dosis war 0,03 mg 
pro Tag u. Rat te (von ca. 100 g Gewicht). (Compt. rend. Acad. Sciences 191- 226—29. 
28/7. 1930.) B e r g m a n n .

J. A. Collazo, P. Rubino und B. Varela, Hypervitaminose D. Knochenbildung 
und W achstumsstorungen bei Ratten nach grofien Dosen beslrahlten Ergosterins. Bei 
5 mg bestrahltem Ergostcrin taglich wurde eine stiindige Vermehrung des Knochen- 
gewebes am Ende des Rohrenknochens, eine bemerkenswerte Verminderung der Breite 
des Wachstumsknorpels, begleitet von einem Entwicklungsstillstand beobaehtet. Die 
Erseheinungen fiihren auch zu auBerlich leieht erkennbaren MiBbildungen, schlieBlich 
Wachstumsstillstand. Der EinfluB auf das Wachstum kann sich sowohl intra- ais 
auch extrauterin bemerkbar machen. (Ztschr. Vitamin-Kunde 1930. 88—89. April. 
Montevideo.) G r o s z f e l d .

A. F. Hess, J. M. Lewis und Helen Rivkin, Neuere Anschauungen der Therapie 
des Viosterols (beslrahlles Ergoslerin). Verss. an 60 Kindern, m it Hilfe von Viosterol 
wahrend des W inters der Rachitis Yollstandig vorzubeugen. Bcstrahlung des Ergo
sterins nicht m it Queeksilberdampflampe sondern m it Kohlenbogenlampe, worauf 
Vff. dio Vermeidung von krankhaften Verkalkungen zuriickfuhren. Klin. Beob- 
achtungen, Blutunterss., Róntgenunterss., Dosis: 10—20 Tropfen des P raparats in
Ol taglich; Besprechung der Standardisierung u. Dosierung an Hand von diesbezuglichen 
Verss. Eigentliche Rachitis tra t bei keinem Kind auf. Auf Grund der sehr genauen 
Unterss. wurden bei 10 Kindern leichte rachit. Erseheinungen festgestellt. Der B lut
phosphor war jedoch auch hier n. Zur Standardisierung werden Ratteneinheiten 
empfohlen, nicht Vergleieh m it Lebertran. Bei Bcstrahlung (direkt oder von Substanzen) 
wird empfohlen, die ganz kurzeń Strahlen durch F ilter unwirksam zu machen. (Journ. 
Amer. med. Assoc. 94. 1885— 89. 14/6. 1930. Columbia Univ., Dep. Pathol.) S c h w a ib .

F. V. v. Hahn, Die Bedeutung der Bestrahlung von Nahrungsmitteln fa r  die Therapie. 
Kurze Schilderung der Entw. der Vitamintherapie durch Bestrahlung, im besonderen 
durch Bestrahlung yon Milch, Schokolade u. Mehl, ihrer Vor- u. Naehteile gegeniiber 
der Anwendung von Vigantol, dessen Dosierung bei Kindern Schwieriglceiten bereitet. 
(Ztschr. Vitamin-Kunde 1930. 77—80. April. Hamburg, Eppendorfer Kranken- 
haus.) G r o s z f e l d .

Rudolf Degkwitz, Gefahren der Ergosterintherapie. Ausfiihrungen uber den Nutzen 
u. die Schiidlichkeit des bestrahlten Ergosterins sowTie seine Dosierung u. sein An- 
wendungsgebiet. (Fortschr. Therapie 6 . 431—33. 25/7. 1930. Greifsw'ald, Univ.- 
Kinderklinik.) SCHWAIBOLD.

Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura, Die Keimkraft, Analysenund Yitamin B  
von geschaltem Reis, der vier Jahre luftdicht oder in  K6hlendioxyd aufbewalirt wurde. 
(Vgl. C. 1929. II . 3075.) Zwei Reissorten wurden getrocknet (1 1 ,8  bzw. 11,3% H aO) 
u. in Zinkbehaltem in C 02 bzw. luftdicht aufbewahrt. AuBerdem erfolgte Aufbewahrung 
in Strohsacken. Unters. der Keimkraft, chem. Unterss. u. Unterss. des Yitamin B- 
Geh. an Hiilinem (Kontrollverss. m it poliertem Reis u. neuem geschaltem Reis) er- 
gaben, daB die Keim kraft der luftdicht u. in C 02 aufbewahrten Kórner nicht gelitten 
hatte u. die chem. Zus. unverandert geblieben war, wahrend bei dem in Sacken auf
bewahrten Reis der %-Geh. an Protein, F e tt u. Asche sich vermindert hatte, ebenso 

^  162*



2544 E 6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1930. n .

wie der Gełi. an Vitamin B, wahrend er bei dem luftdicht- oder in C 02 aufbewahrtcn 
Reis vollstandig erhalten geblieben war. Abbildungen der Versuclistiere. (Ber. Ohara- 
Inst. landwirtscliaftl. Forsch. 4. 343—48. 1930.) S c h w a i b o ld .

P. A. Levene, Vitamin B 2. Die vom Vf. besehriebene Abtfennung u. Anreicherung 
von Vitamin B2 is t einfaeher u. yollstandiger ais nach den Angaben von C h ic k  u . 
R o s c o e  (C. 1929. I I . 1813) u. N a r a y a n a n  n. D r u m m o n d  (C. 1930. II. 581). V itamin 
Bx wird bei pn =  3 an Silicagel adsorbiert; das F iltra t ist reich an  Vitamin B2, enthalt 
aber noch etwas Vitamin B4. Durch Fallung m it Aceton wird ein Materiał erhalten, 
von dem 0,015 g +  0,0002 g Vitamin Bj ais Zugabe zur S tandarddiat fiir Erhaltung 
des n. Wachstums weiBer R atten  notig sind. Wiederholt m an dio Extraktion  6-mal, 
so erhiilt man aus dem F iltra t ein Prod., von dem 0,005 g ais tagliche Gabe erforderlich 
sind. Lost man dieses Prod. in  W. u. fallt die Lsg. m it A., der l °/0 H J  enthalt, so ge- 
w innt m an eine V itamin B2-Fraktion, yon der taglicli 0,0007 g ais Zugabe zur Standard- 
diiit fiir das n. W achstum weiBer R atten  geniigen. (Science 71. 668. 27/6. 1930. R o c k -  
FELLER Inst. for medical Research.) K o b e l .

Walter H. Eddy, Samuel Gurin und John Keresztesy, Das William-Water- 
mansche Vitamin -B3. (Vgl. C. 1928. II . 1685.) Vff. bringen noue Belcge fiir die lcom- 
plexe N atur des Vitamin B. Tauben, m it poliertem Reis ernahrt, zeigen bei Zulage 
von Vitamin Bx (antineurit.) u. B 2 (Pellagra yerhiitend), ersteres in verschiedenartiger 
Form, letzteres in Form yon autoklavierter Hefe, W achstumsstillstand, wahrend 
Polyneuritis u. Pellagra ycrhiitet oder selbst geheilt werden. Dies konnte auch an 
Huhnern gezeigt werden, dagegen nicht an R atten. In  einer Tabelle wird das Vork. 
yon B3 in einer groBeren Anzahl yon Nahrungsmitteln aufgezeigt. Wenn Bx u. B 2 
sichergestellt ist u. es werden yon diesen Nahrungsmitteln entsprechende Mengen 
zugegeben, tr i t t  n. Wachstum ein. B3 ist hitzeempfindlicher ais B t, Alkalibehandlung 
vor einem Trocknen bei nur 20° vermindert den Geh. an B3 merklich, Troeknen bei 60° 
yernichtet den B3-Geh. prakt. vollstandig, wahrend Bj noch weitgehend erhalten 
bleibt. (Journ. biol. Chemistry 87. 729—40. Ju li 1930. New York, Columbia Uniy., 
Lab. Physiol. Chem.) S c h w a i b o l d .

Robert R. Williams, Robert E. Waterman und Samuel Gurin, Das Jansen- 
und Donaih-V erfahren zur Isólierung des antineuritischen Vitamins. Vff. priiften die 
Unterss. von J a n s e n  u . D o n a t h  (vgl. C. 1926. II . 607) nach, indem sie diese 
auf Hefe ausdehnten, auch m it Fullererde Trennungen yornahmen u. die Endprodd. 
sowohl wie dieHauptzwischenprodd. anR atten  u.Tauben priiften. Bzgl. der yerwiekelten 
Trennung u.Fraktionierungygl. die eingehenden Angaben u.Diagramme im Original. Bei 
Anwendung des Yerf. auf Hefe war in  der F raktion nach PtCl4-Fallung nur ein gering- 
fiigiger Rest der urspriinglichen akt. Substanz, bei Reiskleie ais Ausgangsmaterial 
mehr, aber nur 1/ t der yon J a n s e n  u. DONATH angegebenen Menge. Bei weiterer 
Fraktionierung m it A. u. Aceton wurden im Gegensatz zu diesen Autoren keine K ry
stalle erhalten, aber die W irksamkeit deryerschiedenenFraktionenwar iibereinstimmend. 
Auch sonst war noch in  yerschiedener Hinsicht Ubereinstimmung yorhanden. Aus 
allem geht hervor, daB die krystallin. Endprodd. yon J a n s e n  u . D o n a t h  u . die End
prodd. der Vff. antineurit. Eigg. besitzen, jedoch die Gewichtskurve von Tauben, 
welche im iibrigen nur m it poliertem Reis gefiittert werden, nicht beeinflussen bei 
Verabreichung kleiner Dosen. (Journ. biol. Chemistry 87. 559—79. Ju li 1930. New 
York, Columbia Univ., Lab. Physiol. Chem.) S c h w a i b o ld .

Roger J. Williams und Richard R. Roehm, Uber die Wirkung von antineuritischen 
Viiaminprdparaten au f das Wachstum von Hefe. Bei gewissen Hefen tiben Substanzen, 
welche mit Fullererde (u. anderen Absorptionsmitteln) aus z. B. Reiskleie u. Reis- 
schliff abgetrennt werden konnen, W aclistumsstimulation aus. E in Verf. zur Best. 
der Starkę solcher Praparate wird angegeben. Das Yerf. nach J a n s e n  u . D o n a t h  
(ygl. vorst. Ref.) ist gróBtenteils geeignet zur Konzentrierung des adsorbierten Hefe- 
wachstumsstoffes. Eine yon J a n s e n  u . D o n a t h  hergestellte Probe krystallin. an ti
neurit. Vitamins erwies sich in geringster Menge (1: 10 ®) stark  wachstumsfórdernd 
fiir diese Hefen. Eine doppelt so starkę Wrkg. hatte  ein ahnlichcs Priiparat yon 
W i l l i a m s  u . W a t e r m a n  (ygl. yorst. Ref.). (Journ. biol. Chemistry 87. 581—90. 
Ju li 1930. Eugene, Uniy. Oregon, Chem. Lab.) S c h w a i b o l d .

Ronald B. Mc Kinnis und C. G. King, Uber die Natur des Vitamin C. Eine 
Untersuchung seiner elektrischen Uberfuhrbarkeit. Es wird ein neuer A pparat an Hand 
genauer Abbildungen beschrieben, m it welchem eine elektr. Einw. auf Vitamin C- 
Lsgg. bewirkt werden kann unter Ausschaltung yon stórenden Wrkgg. durch Alkali,
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Sauerstoff, Chlor u. Warme auf die Versuchslsg. Bei Unterss. der Saure- bzw. Basen- 
eigg. von Vitamin C (Priifung im biolog. Vers. m it Meersehweinchen) wurde gcfunden, 
daB Vitamin C leicht durch Kollodiummembranen diffundiert, Aminosauren in sauren 
Lsgg. sich in der Kathodenkammer u. bei alkal. Rk. in der Anodenkammer kon- 
zentriercn. In  stark  sauren Lsgg. (pu =  0,9) wandert Vitamin C nicht, weshalb es 
keine salzbildende N-Substanz sein diirfte. In  schwach alkal. Lsg. war eine Konzen- 
trierung in der Anodenkammer bemerkbar, wonach die akt. Substanz saurer N atur 
zu sein scheint. (Journ. biol. Chemistry 87. 615—23. Juli 1930. Pittsburgli, Univ., 
Dep. Chem.) SCHWAIBOLD.

N. E. Schepilewskaja, Vitaminwirlcung und Oberfldchenaktwitdt. I I .  Mitt. Die 
anliskorbutische Wirkung einiger Pflanzensafte und ihre Oberfldchenaktwitdt. (I. vgl.
C. 1929. II . 1706.) Unterss. m it Riiben-, Beten-, Moosbeeren-, Rettich-, Mohrruben- 
u. Kohlsaft zeigten einen im allgemeinen gut ubereinstimmenden Parallelismus 
zwischen antiskorbut. Wrkg. u. Oberflachenaktm tat. Damit is t aber noch keine 
Abhangigkeit der beiden Eaktoren notwendig, wie es die Theorie von H a h n  (C. 1925.
II . 737) fordert. (Biochem. Ztschr. 208. 334—51. 1929. Moskau, Volksgcs.-Kom. exper. 
Inst. f. Ernahr.-Physiol.) OPPENHEIMER.

N. E. Schepilewskaja, Vitaminwirkung und Oberfldchenaktwitdt. I I I .  Mitt. Zur 
Frage nach dem Parallelismus zwischen den Verdnderungen der antiskorbutischen Wirkung 
und der Oberfldchenaktwitdt des Kohlsaftes. (II. vgl. vorst. Ref.) Auch die antiskorbut. 
Wrkg. des Kohlsaftes zeigt keine strenge Parallelitat zur Oberflachenaktm tat. (Bio
chem. Ztschr. 210. 334—17. 1929. Moskau, Volksges.-Amt exper. Inst. f. Ernahr.- 
Physiol.) O p p e n h e im e r .

Fernand Caujolle, Die Ausscheidung der Alkaloide durch die Galie; ihre Bedeutung 
in der Tozikologie. (Ygl. auch C. 1930. I I . 757.) Die Bedeutung der Galie in der 
Toxikologie der Alkaloide zeigt der Vf. in zwei Verss. m it Hunden, in denen er experi- 
mentell beweist, m it welcher Schnelligkeit intrayenos injizierte Alkaloide (Chinin, 
Atropin, Nicotin, Strychnin) in die Gallenfl. ubergehen u. in ihr mittels chem. oder 
biolog. Methoden nachweisbar sind. (Buli. sciences pharmacol. 37. 298—99. 
Mai 1930.) M a h n .

Otto Schaumann, Versuche iiber Aufnahme, Verteilung im  Organis-mus und Aus
scheidung des Rivanols, sowie seine photodynamische Wirkung. Mit Hilfe der Hanauer 
Analysenąuarzlampe gelingt es leicht, Riyanol auch in gefarbten u. triiben FIL bis zu 
einer Verdiinnung von 10~8 nachzuweisen; man vergleicht die Fluorescenz yon einem 
Tropfen der zu priifenden Lsg. auf Filterpapier m it Kontrollsg. Die Ausscheidung 
intrayenos injizierten Riyanols erfolgt durch Galie u. H arn; das Riyanol ist in den 
Erythrocyten u. den meisten Kórpergeweben nachzuweisen, in besonderer Konz. in 
der Peripherie der Leberlappehen u. den Tubuli contorti der Nieren. Die Placenta 
ist fiir Riyanol prakt. nicht passierbar. Verfuttertes Riyanol wird bei Fleischfressem 
leicht, bei Pflanzenfressern schwer resorbiert; es gelangt nicht in  den allgemeinen 
Kreislauf, sondern wird yon der Leber abgefangen u. durch die Galie abgeschieden. 
Am Warmbliiter lieB sich eine Steigerung der Toxizitat des Riyanols durch Belichtung 
der gespritzten Tiere nicht nachweisen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 151. 197—218. 
Juni 1930. Hóchst a. M., Pharmakol. Lab., I. G. Farbenindustrie.) WADEHN.

Kurt Franke, tlber die spezifisch-chołeretische Wirkung des Atophans. In  kleincn 
Doscn (0,1 g bei Hund, Katze u. Kaninchen) bewirkt Atophan-Na oder Atophanyl 
intrayenos injiziert eine Steigerung der Ausscheidung hcpatotroper Farbstoffe (Eosin) 
bis auf das Dreifache. Die Gallenmengo nimmt dabei nicht zu. Bei groBeren Atophan- 
dosen steigt die Gallenmenge, die ausgeschiedenc Farbstoffmerige sinkt aber, erreicht 
subnormale W ertc u. kann fast ganz zum Stillstand kommen. Diese Verwasserung 
der Galie kann, gemessen an der Zunahmo der produzierten Gallenmenge, ais MaBstab 
fiir die leberschadigende Wrkg. gróBerer Atophandosen gelten. — Aus m it Atophan 
yersetzten Eosinlsgg. diffundiert der Farbstoff rascher in ein Gelatinegel ais ohne 
Atophanzusatz. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 151. 219—31. Juni 1930. Halle a. S., 
Med. Univ.-Klin.);i W a d e h n .

L. Launoy und Pierre Nicolle, Wirkung des Brucins auf das Herz „in situ“ tom  
Kaninchen. Beim curarisierten Kaninchen bewirken schwache intrayenos injizierte 
Brucindosen (0,00001—0,0001 g/kg) nur eine leichte positiye inotrope, aber keine 
chronotrope Wrkg., wahrend starkero Dosen (0,0005%) eine Reihe entgegengesetzter 
Wrkgg. heryorrufen: zuerst positiye inotrope, dann negative inotrope u. schlieBlich
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oine negatiye chronotrope Wrkg. Dio negative chronotrope Wrkg. von Brucindosen 
wird durch eine Atropininjektion (0,01 g/kg, ais neutrales Sulfat) yerhindert. Die 
Atropininjektion ist aber auf die negative chronotrope u. auf die negative inotrope 
Wrkg. noch stiirkerer Brucindosen (0,01 g/kg) unwirksam. W ird der Vagus durch- 
schnitten, so ist die herzhemmende Wrkg. des Brueins (Dosen unter 0,01 g/kg u. mehr) 
aufgehoben. Obgleich wiederholte Brucindosen den Vagus paralysieren, bleibt die 
Wrkg. einer folgenden Acetylcholininjektion erhalten, so daB das periphere System 
nicht durch das Brucin paralysiert wird. Das Brucin w irkt also zentral. Dor herz- 
liemmenden Wrk. geht stets eine ton. Phase voran, die wahrscheinlich einer Beizung 
des sympatii. Systems entspricht. Bei Brucinvergiftung s tirb t der Ventrikel vor dem 
Herzohr. Bei urethanisierten Tieren ist im Gegensatz zu curarisierten Tieren die lierz- 
hemmende Wrkg. des Brueins abgeschwacht u. die W iderstandskraft des Tieres gegen 
Brucin yerstarkt. (Buli. Sciences pharmacol. 37. 273—89. Mai 1930.) M a h n .

W. E. Callison, J. Lander und F. P. Underhill, Kalium- und Calciumgehalt des 
Gehirn-s bei MgSOyAnasthesie. Nennenswerte Abweichungen von der Norm wurden 
nicht festgestellt. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 385—88. April 1930. 
Yale Univ. Departm. of Pharmacol. a Tosilogy). W ADEHN.

Arthur D. Hirschfelder und Harold N. Wright, Versuche iiber die Kolloidchemie 
der Antisepsis und Chemotherapie. I . Die A rt der Bindung von antiseptisch wirkenden 
Farbstoffen m it Proteinen. (Vgl. C. 1930. I. 1724.) Bislang ist fast ausscblieBlich das 
Aufnahmevermógen denaturierter EiweiBstoffe gegeniiber Farbstoffen festgestellt 
worden. Derartige Verss. entfernen s ich  aber zu weit von den physiolog. yorkommenden 
Bedingungen. — Krystalline Triplienylmethanfarbstoffe (F u ch sin , Malachitgrun, 
Brillantgriin u. Krystallviolett) wurden zu einer Lsg. von Eieralbumin in einer Dialysier- 
liiilse gefiigt, die fur die Farbstoffe gut du rch la ss ig  war, wurde die Menge des aus der 
Hiilsc abdialysierten Farbstoffes bestimmt. Die yom EiweiB zuriickgehaltenen Farbstoff- 
mengen entspraehen der FREUNDLlCHschen Adsorptionsisotherme. Die Affinitat 
der Farbstoffe zum  Protein waclist m it der Zahl der A lk y lg ru p p en . Mit steigender 
Konz. nimmt das Adsorptionsvermogen des EiweiBes ab, da d u rc h  D ehydratation 
die wirksame Oberflachę verkleinert wird; dies zeigt sich besonders bei Konzz. iiber 
1: 5000. (Journ. P h a rm ac o l. exp. T h e ra p e u tic s  38. 411—31. A p ril 1930. U n iv . of 
Minnesota, Departm. of Pharmacol.) W a d e h n .

Harold N. Wright und Arthur D. Hirschfelder, Versuche iiber die Kolloidchemie 
der Antisepsis und der Chemotherapie. I I . Ubt das von Protein adsorbierte Antiseptikum  
noch eine antiseptische Wirkung aus ? (I. vgl. yorst. B ef.; vgl. auch C. 1930. II . 1724.) 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 433— 49. April 1930. Uniy. of Minnesota, 
Departm. of Pharmacol.) W a d e h n .

A.-W. Elmer, L. Ptaszek und M. Scheps, Die Wirkung des Fasopressins und 
Ozytocins a u f die Darmperistaltik und die Behandlung der Darmlahmungen (Ileus 
paralyticus) m it Vasopressin. Vasopressin regt die Darmbewegungen kraftig an, 
Oxytocin hemmt sie, wenn es in groBeren Dosen gegeben wird. Vasopressin wirkt 
daher starker auf die Darm peristaltik ais P itu itrin , da ihm daś antagonist. wirkende 
Oxytocin fehlt. Bei Behandlung yon Darmlahmungen ist also Vasopressin m it Vorteil 
s ta tt  des P itu itrins anzuwenden. (Klin. Wchschr. 9. 1765—68. 20/9. 1930. Lemberg, 
Inst. f. allgem. u. exp. Pathol., Innere Abt. Allgem. Krankenh.) WADEHN.

A.-W. Elmer und L. Ptaszek, Die Wirkung des Yasopressins und des Pituitrins 
a u f die Darmperistaltik. (Ygl. yorst. Bef.) (Compt. rend. Soc. Biologie 104. 540—41. 
6/ 6. 1930.) W a d e h n .

A.-W. Elmer und L. Ptaszek, Die Wirkung des Ozytocins auf die Darmperistaltik 
und der Antagonismurs zwischen Yasopressin und Ozytocin. (Vgl. yorst. Bef.) 5 Ein- 
heiten Oxytocin unterdriicken vóllig die Wrkg. von 2 Einheiten Vasopressin. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 104. 542— 43. 6/ 6. 1930.) W a d e h n .

Hans Seel, Weitere ezperimmtelle Beitrage zur Phannakologie der samren
Ozydationsprodukte des Cholesterins und des Ergosterins. (Vgl. C. 1928. II- 1125.) 
Folgende gesatt. u. ungesatt. saure Oxydationsprodd. des Cholesterins: Ketodi- 
carbonsaure (C27H ,20 5), Chlordicarbonsaure (C2,H 45C10 4), Ozydicarbonsaure (C27H i60 5), 
Ketodicarbonsaure (C27H_,40r), Telracarbonsdure (C27H ,,0 8), Ketomonocarbonsdure 
(C26H ,.,03), ungesatt. Dicarbonsaure (C27H 440 4) u. ungesatt. Monoketodicarbon- 
saure (C27H 40O5) wurden untersucht. Diese sauren Cholesterinderiyy. sind im Gegen
satz zu den neutralen Oxydationsprodd. ziemlich giftig. Die letale Dosis liegt
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fiir Frósche zwisehen 160—1000 mg/kg u. fiir Mause zwisehen 200—1500 mg/kg. Am 
giftigsten ist die Chlordicarbonsaure u. am ungiftigsten die Ketomonocarbonsaure. 
Die Vergiftungserscheinungen, unter denen die Tiere eingehen, sind genauer besehrieben. 
Bei Kaninchen t r i t t  naeh intrayenoser Injektion von Dosen uber 10 mg/kg meist noch 
wahrend der Injektion plotzlicher Tod ein, wahrend bei wiederholter u. einmaliger 
Injektion kleinerer Dosen dio Vergiftung chroń. Verlauf nimmt. Die hamolyt. Wrkg. 
der Verbb. wurde an Pferdeblutkorperchen studiert. Totalhamolyse erfolgt in Konzz. 
1: 2000 bis 1: 200 000. Die hamolyt. K raft entspricht also etwa der von Gallensauren. 
Tosizitat u. Hiimolyse der Verbb. gehen ungefahr parallel. Chlordicarbonsaure ist 
auch hier am giftigsten. Die tier. Membran (Froschhaut) wird unter dem EinfluB 
dieser sauren Cholesterinderiw. durchliissiger. Am isolierten Froschherzen erfolgt 
Abnahme der E lastizitat des Herzmuskels; bei 0,5—1,0 mg tr i t t  meist systol. Still- 
stand ein. Chlordicarbonsaure u. Monoketodicarbonsaure wirken wiederum am giftig
sten. Dio Herzen von Temporarien sind empfindlichcr ais die yon Eskulenten. U nter
sucht wurden ferner die Umwandlungsprodd. von Cholesterin u. Ergosterin, die ent- 
standen, wenn die Sterine unter yerschiedenen Bedingungen aber stets bei Anwesen- 
heit von O mehrere Stdn. bestrahlt wurden. Die letale Dosis der wasserlóslichen 
Fraktion dieser Umwandlungsprodd. betragt fiir Mause etwa 300 mg/kg. Diese Prodd. 
zeigen keine antirachit. Wrkgg. mehr. Die Vergiftungserscheinungen sind denen der 
sauren Osydationsprodd. des Cholesterins ahnlich. Wahrend die saure, neutralisierte 
Fraktion der Umwandlungsprodd. hamolyt. w irkt, ist die neutrale Fraktion unwirk- 
sam. Die hamolyt. Wrkg. nimmt im allgemeinen mit der Lange der Belichtungszeit 
zu. SchlieBlich wurde der EinfluB dieser Umwandlungsprodd. auf isoliertc Froschherzen 
untersucht. Hubhohe, Pulsfreąuenz u. Pulsvol. nehmen ab, es setzt Arhythmie, 
Gruppenbldg. u. systol. Stillstand des Ventrikels ein. (Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 
150 . 198—220. Mai 1930. Eppendorf, Dircktorialabtlg. d. Med. Univ.-Klin. des Kranken- 
liauses.) M a h n .

Karl Mayer, Klinische Erfahrungen mit Sekaleprdparaten und dereń Ersatz durch 
das synthetische Grąviotol. Graviotól erwies sich in seinen Wrkgg. auf den Uterus anderen 
Priiparaten nicht uberlegen, es ist jedoch frei yon Nebenwrkgg. u. genau zu dosieren. 
Eine Kumulationsgefahr besteht nicht. (Med. Klinik 26 . 1084—85. 18/7. 1930. Berlin- 
Moabit, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

G. W. Paradę, Herzschadigung nach Koh!e?isdurevergiftung. Im  AnschluB an 
eine C02-Vcrgiftung entwickelte sich bei einem 56-jahrigen Bergmann eine schwere 
Herzschadigung. (Klin. Wchschr. 9. 1310. 12/7. 1930. Breslau, Uniy.) F r a n k .

Lancelot T. Hogben’ Principles of animal biology. London: Christophers 1930. (332 S.) 
8°. 8 s. 6 d. net.

M.  Loeper, Labbe et Bichet, Thćrapeutique medicale. II. Alimcnts mćdicaments. Paris: 
MassonctCie. 1930. (332 S.) B r.: 45 fr.

G. Analyse. LaboratoriunL
E. Cattelain, Uber Filtertiegel und Filterrohren aus Jenaerglas. (Ann. Chim. analyt. 

Chim. appl. [2 ] 12 . 230—31. 15/8. 1930. — C. 19 3 0 . II. 1 10 2 .) J u n g .
Stephen Popoff, Elektrodenpotentiale in der analytischen Chemie. Theorie u. 

Praxis elektrometr. Messungen werden zusammenfassend besprochen. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 2. 230—32. 15/7. 1930. Iowa City.) J u n g .

Clyde W. Mason, Mikroskopische Methoden in der analytischen Chemie. Abhand-
lung uber mkr. Unterss. ais Hilfsmittel in der makroskop. An ilyse zur Feststellung 
des Verlaufes yon Rkk. u. der Verteilung der einzclnen Anteile in Gemischen. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 2. 203—06. 15/7. 1930. Ithaca, N. Y.) J u n g .

H. M. Partridge, Anwendungen der photoelektrischeM Zelle in der chotiischen Analyse 
und Kontrolle. Abhandlung uber photoelektr. Zellen u. MeBmethoden. Schemat. Skizzen, 
Kuryen u. Abbildungen erlautern die Untersuchungsmethoden. (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 2. 207—13. 15/7. 1930. New York.) J u n g .

Harold Simmons Booth und Newton C. Jones, Die Baroburette. I I .  Anwendung 
fiir Gasenlwicklungsmethoden der Analyse. Bei sorgfaltiger Handhabung gibt die Baro
burette (C. 1 9 3 0 . II. 1252) schnelle u. genauc Resultate in der ąuantitatiyen Analyse. 
Die notwendigen Korrekturen werden angegeben. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 2 . 237—40. 15/7. 1930. Cleyeland, Ohio.) J u n g .
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K le m e n te  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b łn d u n g e n .
Wallace M. McNabb und E. C. Wagner, Die Bewertung von Stibnit. II. Be- 

stimmung von Antimon. (I. vgl. C. 1929. I. 2851.) Die Titration von 3-wertigem Sb 
m it Bromat, Jod oder Permanganat gibt gleiche Resultate. In  Ggw. von Ferroeisen 
wird die Titration m it Jod  in Bioarbonatlsg. fehlerhaft. Es ist eine Methode zur Best. 
yon Fe ais Verunreinigung in S tibnit ausgearbeitet worden. Die Frankford Arsenał 
Methode gibt etwa 0,5%  zu niedrige W erte durch Verfliichtigung von Sb. Das Entw.- 
Verf. vereinigt die jodometr. Best. des Sulfidschwefels m it der Titration von Sb m it 
Permanganat. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 251—56. 15/7. 1930. Phila- 
delphia.) JUNG.

Lewis A. Thayer, Colorimetrische Bestimmung von Silicium in Gegemcart von 
Phosphaten wid Eisen. Die colorimetr. Methode von D i e n e r t  u . W a n d e n b u l c k e  
(C. 1924. I . 1989) zur Best. von Si ist ungenau in Ggw. von Phosphaten durch Bldg. 
von Ammoniumphosphomolybdat oder einer farblosen Phosphoverb., femer in  Ggw. 
von Fe durch Bldg. eines Ei3ensilicomolybdats, das auch intensiv gelb gefiirbt ist u. 
endlich in Ggw. von Phosphaten u. Fe durch Bldg. eines Eisenphosphomolybdates, 
welches noch intensiver gefarbt ist. Um ohne Si-Verlust zu arbeiten u. die Fehler zu 
eliminieren, muB Fe in essigsaurer Lsg. ais Ferriphosphat gefallt u. abfiltriert werden, 
uberschiissiges Phosphat muB alsdann ais Calciumtriphosphat gefallt u. abfiltriert 
werden. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 276—83. 15/7. 1930. Pacific Grove, 
Calif.) J u n g .

Herman Yagoda, Trennung und Identifizierung der Alkali- und Erdalkalimetalle 
miilels 1soamylalkohol. Vf. schlagt folgenden qualitativen Analysengang fiir die Elemente 
Ca, Sr, Ba, Mg, Na, K  vor: Das F iltra t der (NH.,)2S-Gruppe wird zur Trockne gedampft, 
in die N itrate ubergefiihrt u. diese durch Abrauchen m it 8-n. H Br in die Bromide ver- 
wandelt. Durch Extraktion m it Amylalkohol werden a) NaBr, K B r u. BaBr2 (unl.) von 
b) MgBr2, CaBr2 u. SrBr2 getrennt. a) wird getrocknet u. m it 95% A. u. 2 Tropfen konz. 
HBr-Lsg. extrahiert, K B r bleibt zuriick. NaCl u. BaCl2 fallen aus dem F iltra t mit 
12-n. HC1 u. sind leicht zu identifizieren. b) MgBr2 u. CaBr2 u. SrBr„ werden in die 
N itrate iibergefiihrt, diese vergliiht u. die Oxyde m it W. ausgezogen; MgO bleibt zuriick. 
Die Lsg. von Sr(OH)2 u. Ba(OH )2 wird zur Trockne gedampft u. m it 16-n. HNOa be- 
handelt; Sr(N03)2 fallt aus. Ca ist im F iltra t nachzuweisen. — Die Moglichkeit dieses 
Analysenganges wird durch eine Reihe von Loslichkeitsbcstst. belegt. Einzelheitcn 
uber die Durchfiihrung im Original. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3068—76. Aug. 1930. 
New York City [N. Y.], Univ.) K l e m m .

Charles W. Stillwell und George L. Clark, BonłgenslraMenuntersuchung von 
galmnisiertem Eisen durch eine. modifizierte lieflexionsmełhode. Es wird eine modi- 
fizierte Technik zur Erlangung yon Diffraktionsbildern durch Reflexion beschrieben, 
die besonders fur Metalle u. Legierungen geeignet ist. Wird nach diesem Verf. galvani- 
sierter Eisendraht analjrsiert, so zeigt es sich, daB dieser keine feste Lsg. von Zn in Fe 
enthalt, die der Stahlbase, FeZn3 entspricht. Die der Stahlbase am niichsten kommende 
Verb. wurde ais Fe3Zn10 identifiziert. Die iluBeren Schichten enthalten FeZn,, eine 
feste Lsg. von Zn in FeZn„ eine feste Lsg. von Fe in Zn u. eine Phase eines Kórper- 
einschlusses, dessen Zus. unbekannt ist. Fem er wurde galvanisierte Armco-Stahlplatte 
analysiert. Fe3Zni0 wurde darin nicht festgestellt, die Zwischenschichtcn sind liaupt- 
sachhch feste Lsgg. von Zn in FeZn7 u. der undcfiniert-e Kijrper, die Oberflache ist 
reines Zn. Es mussen noch Formen wichtiger metallischer Systeme angenommen 
werden, die bisher beim Studium des Gleichgewichts im Fe-Zn-System nicht beob- 
achtet worden sind. Eine Tollstandige Analyse ist nur durch vereinte mkr. u. Rontgen- 
strahlenanalyse moglich. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 266—72. 15/7. 1930. 
Urbana, Illinois.) JUNG.

H. Armin Pagel und 01iver’C. Ames, Die jodometrische. Beslimmung von geringen 
Zinkmengen. Nach S p a c u  (C. 1928. I. 2523) laBt sich Zink ais ZnPy2(SCN)j genau be- 
stimmen. Yff. zeigen, daB man das SCN' u. dam it die Zn-Menge jodometr. bequem 
u. genau bestimmen kann. Dazu laBt man SCN' m it einer bekannten Menge J 2 in alkal. 
Lsg. (Boraxzusatz) reagieren gemaB:

NCS- +  4 J 2 +  8 OH" =  S 04= +  7 J~  +  4 H 20  +  JC N.
Beim Ansauem reagiert das JCN m it J _ unter J 2-Abscheidung, u. man erhalt 

folgende Bruttogleichung:
NCS- +  3 J ,  +  4 H 20  — ->- SO.= +  8 H+ +  6 J "  +  CN".
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Das Jod  wird in tiblicher Wcise zuriicktitriert. SCHWICKER (C. 19 2 9 . II. 918) 
fand Borax fiir diese Bk. ais ungeeignet, offenbar hat er zu wenig genommen. — Die 
Durchfiihrung wird, auch fur kleine Mengen Zn (3—33 mg in 100 ccm), genau be- 
schrieben. Die Ergebnisse sind gut. Cl-  stó rt in gróBerer Konz., N 03_ u. S 0 4= nicht. 
NH,,-Salze geben nach S p acU  u. D ic k  z u  niedrige Ergebnisse, Mg u. Erdalkalien storen 
nicht. Cu, Cd, Co, Ni u. Mn storen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 3093—98. Aug. 1930. 
Lincoln [Nebraska], Univ. of Nebraska.) K le m m .

E. Cattełain, Die gravimetrische Bestimmung der Mercurisalze ais Mercurochlorid 
nach Vanino und Treubert. Das Verf. von R o s e  (1827) beruhend auf Red. m it unter- 
phosphoriger Saure bei Ggw. yon HC1, wobei Zusatz von H 20 2 nach V a n in o  u . 
T r e u b e r t  (1897) Red. bis zum metali. Hg verhindert, lieferte bei HgCl2, H g(N03)2 
u. H gS04 theoret. Werte. Es ist dabei einfach u. schnell u. bei Benutzung von Jenaer 
Glassintertiegeln auch zu Reilienverss. geeignet. (Ann. Falsifications 23. 414—17. 
Juli/Aug. 1930. Paris, Facultó de Pharmacie.) GROSZFELD.

Wilhelm Holwech, tlber die Silberbestimmung durch Titration mit Iłhodaniden. 
Dic an sich sehr genaue Titration des Ag' m it Rhodaniden nach VoLHARD wird durch 
Cu" gestórt. Vf. schlagt vor, zur Behebung dieses tjbelstandes Vergleichslsgg. m it einem 
Zusatz von Cu(N03)2 etwa im Verhaltnis Ag: Cu =  4: 1 herzustellen, die durch Ver- 
dunnung auf densclben Farbton (bei gleicher Beleuchtung, z. B. mit 0,5-Watt-Tages- 
liohtlampe) gebracht werden wie die zu untersuchende Lsg.; an diesen Lsgg. wird der 
Umschlagspunkt ermittelt, oder man setzt nach beendeter T itration Cu-freier Ver- 
gleichslsg. Cu” zu u. titrie rt weiter bis zum neuen Umschlagspunkt. Event. kann 
iibertitriert u. m it AgN03-Lsg. zuriicktitriert werden. Der Fehler entspricht etwa der 
Ablesegenauigkcit (0,2—0,4%o bei einer Einwaage von 0,2 g). Gcgeniiber der potentio- 
metr. Titration m it SCN’ u. der Methode von Gay-LuSSAC zeigt das Verf. keine Nach- 
teile. Das zum Vergleieli angewandte Feinsilber stellt man bei allen Verff. am besten 
sclbst her durch Losen von Ag m it HNOa, Eindampfen, Schmelzen des AgN03, Losen 
in NH3, Dekantieren, Fallen von Ag m it (NH4)2S03, Waschen m it NH3 u. W., Trocknen 
u. Schmelzen im H„-Strom. (Tidskr. Kemi Bergvaesen 10 . 78—80.1930. Oslo.) R. K. Mu.

J. Lukas und" A. Jilek, Beitrag zur Trennung der Wolframałe und Arseniaie durch 
Bcnzidincldorhydrat. Das Verf. von K n o r r  zur Best. von Wolframat neben Phosphat 
durch Fallung des Wolframates m it Benzidinchlorhydrat laBt sich auch zur Best. 
des Wolframates neben Arseniat verwenden. Bei nicht zu geringer Wolframatkonz. 
betragt die Fehlergrenze ± 1% - (Chemiekć Listy 2 4 . 320—22. 15/8. 1930. Prag, Inst. 
analyt. u. Nahrungsmittelchemie an d. £. Techn. Hochsch.) Ma u t n e r .

J. F. Buchanan, SchneUmethode zur Analyse von Schrifłmełall. S n - B e s t . :
0,5 g werden in 30 ccm HC1 auf der Heizplatte erhitzt, zur vollstandigen Lsg. etwas 
KC103 zugegeben, mittels eines Eisennagels reduziert, filtriert, auf 500 ccm verd. u. 
m it Vio‘n - J-Lsg. titriert. — S b - B e s t . :  0,5 g werden mit 20 ccm verd. NH3 be- 
handelt, nach Zers. 1 ccm HgCl2 u. 50 ccm H 20  zugegeben, aufgekocht, filtriert, aus- 
gewaschen, Nd. zuruckgespiilt, m it HC1 in Lsg. gebracht, m it 10 ccm H 20 2 20 Min. 
gekoeht, abgekiihlt, auf 500 ccm verd., 1 g K J  zugegeben u. das ausgeschiedene J  
titriert. — P  b - B e s t . : Im  F iltra t der Sb-Best. wird das Pb ais Sulfat gefallt, filtriert, 
ausgewaschen, zuruckgespiilt, 2 g Ammoniumacetat u. etwas Eiscssig zugegeben, 
erhitzt bis zur klaren Lsg. u. m it Vio'n - Ammoniummolybdat h. titriert. — Zur Titer- 
stellung wird in allen Fallen chem. reines Metali dem gleichen Analysengang unter- 
worfen. Dauor der Analyse: etwas iiber 2 Stdn. (Chemist-Analyst 19 . Nr. 4. 14. Juli 
1930. Sydney.) R o s e n .

G. C. Kiefer, Zur Analyse von Chrom-Nickelkgierungeti. Vf. gibt einige Hinweise 
fiir die Analyse einer korrosionsbestandigen Legierung von der Zus.: 18% Cr, 8%  Ni, 
73% Fe, Rest Mn u. Si u. geringe Mengen C, P  u. S. L o s l i c h k e i t :  In  H N 03 
prakt. unl., bei Analysenmethoden, die eine HNOs-Lsg. crfordem, muB die HCl-Lsg. 
mit konz. H N 03 bis zur Yerjagung der HC1 abgedampft werden. In  verd. H 2S04 1., 
jedoch zuweilen langsam; es empfiehlt sich Losen in Konigswasser u. Abdampfen mit 
H 2S04. — C - B e s t . : Durch Verbrennen bei Ggw. eines FluBmittels oder Katalysators. 
Yerbrennen allein liefert selbst bei 1150° zu niedrige Werte. — Mn - B e s t . :  Zweeks 
Trennung von Cr wird die H ,S 0 4-L?g. mit gcschlammtem ZnO behandelt, in einen MeB- 
kolben iibergefuhrt u. das Mn in einem aliquoten Teil des F iltrats titriert. — P  - B e s t . :  
Nach der Ammoniummolybdatmethode. Substanz in 50%ig. HC1 losen, m it konz. 
H N 03 bis zur Sirupkonsistenz einengen u. nach Zugabe von yerd. HNO, weiter ver- 
fahren Avie liblich. Zur Oxydation ist bedeutend mehr Permanganat erforderlich. —
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S - B  o s t . : Meist geniigt dio Absorptionsmethode, fur gcnaucre Bestst. ist dio gravi- 
motr. unumganglich. Substanz wird in Konigswasser gel. u. nach Zerstorung des 
groBten Teils der HNO, m it BaCL gefiillt. — Si - B  e s t . :  Nach den iiblichen Verff. — 
Cr - B  e s t . : Nach einer der volumetr. Methoden. Titerstellung mittels hoch-Cr-haltigen 
Stahls wird empfohlen. — Ni - B  e s t . : Mit Dimethylglyosim. Vf. empfiehlt vor 
der Fallung m it NH3 zu neutralisieren, groBeren UberschuB von NH3 jedoch zu ver- 
meiden. — Al - B  e s t . : Die meisten Methoden sind fiir Cr-haltige Lsgg. zeitraubend. 
Am geeignetsten ist dio elektrolyt. nach B r o p h y  (C. 1924. II . 2603), bei der siimtliclie 
Elemente auBer Al u. Ti auf einer Hg-Kathode niedergeschlagen werden u. das Al in 
der klaren Fl. m it NH3 gefiillt wird. (Chemist-Analyst 19. Nr. 4. 14—15. Juli 
1930.) R o s e n .

O r g a n is c h e  S u b s ta n z e n .
Edgar J. Poth, Kohlendioxijdentwickler fu r  die Verbrennung bei der Stickstoff- 

bestimmung. Es werden 2 Typen von C02-Entwicklern beschrieben, m it denen eine 
N-Best. in 3—6 mg einor Probo in 20 Minuten m it einem Analysenfehler von weniger 
ais 0 ,l°/o ausgefuhrt werden kann. Bei dem einen App. wird das Gas iiber Hg bei dem 
anderen iiber W. aufbewahrt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 250—51. 15/7. 
1930. Austin, Tex.) J u n g .

Lawrence P. Hall, Die Bestimmung kleiner Sauremengen in  Ather. Bekannte 
Methoden zur Titration von Sśiure in A. werden besprochen. Phenolphthalein ais 
Indicator ist bei sehr vorsichtigem Arbeiten brauchbar, wenn durch A. eine homogene 
Lsg. erzielt wird, sowie sich aber 2 Schichten bilden, wird dio Plienolphthaleintitration 
bei kleinen Mengen Saure sehr fehlerhaft. E in Sulfonphthaleinindicator, z. B. Brom- 
thymolblau gibt zuverlassigere Resultate. Reiner A. erwies sich ais neutral. A. m it A. 
zu aniisthet. Zwecken verandert die Farben der Phthaleinindicatoren. Durch sorg- 
fiiltige Neutralisation zersetzten A. konnten Na-Salze der Essigsaure u. der Ameisen- 
siiurc getrennt u. die Ggw. der Sauren ais Zersetzungsprodd. festgestellt werden. 
(Ind. engin. chem. Analytical Edition 2. 244—46. 15/7. 1930. St.Louis, Mo.) JUNG.

P. H. Richert, Volumetrische Bestimmung von Tartrałen. Zum Studium der 
Loslichkeit von T artraten wurde eine Methode zur Best. der in  Lsg. gegangenen Tartrat- 
menge ausgearbeitet. Die Methode beruht auf der Oxydation von Tartration in alkal. 
Lsg. m it Permanganat durch Erhitzen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 273. 
15/7. 1930. Berkeley, Calif.) J u n g .

Chester K. Rosenbaum und James H. Walton, Die Bestimmung der Reinheit 
vo7i Essigsaureanhydrid. Die Beobachtung von W h i t f o r d  (C. 1926. I. 1570. 1603), 
daB Essigsaureanhydrid bei Ggw. von Pyridin durch Oxalsiiure nach der Gleichung:

9 °  OH +  CH3-CO —  2CH3COOH
CO OH ^  CH3 -C O '^ 4 ^  ^

zersetzt wird, kann durch gasvolumetr. Best. des entbundenen Kohlenoxyds oder 
besser durch Titration der iiberschiissigen Oxalsauro m it K M n04 quantita tiv  ausgewertet 
werden zur Best. des Reinheitsgrades von Essigsaureanhydrid. Der Katalysator der 
Rk. ist das saure Pyridiniumoxalat. (Journ . Amer. chem. Soc. 52. 3366—68. Aug. 
1930. Madison, Wisconsin.) B e r g m a n n .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Thiophens. Es wird beschrieben, 
welche Farberscheinungen auftreten, wenn man Thiophen m it konz. H 2SO.) u. Alloxan, 
Formaldehyd, p-Dimethylamidobenzaldehyd oder Nitroso-/}-naphthol yersetzt. 
(Magyar G}rógyszerć's?.tudomanyi Tarsasag Ertesitoje 6. 386—88. 15/9. 1930. Budapest,
I. Chem. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

B e s t a n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
Marion B. Richards, Die colorimetrische Manganbestimmung in  biologischem 

Materiał. Das Perjodatverf. von W lL LA R D  u. GREATHOUSE (C. 1918. I. 476) be- 
wahrte sich zur Best. sehr kleiner Mn-Mengen, wenn vor der Oxydation alle Chloride 
sorgfaltig ausgetrieben werden u. die Sauremenge in  100 ecm Lsg. 15 ccm H 2SO., nicht 
iibersteigt. Am besten scheint ein Sauregeh. von 5—6°/0, auBer bei sehr groBen 
Mn-Mengen zu sein. Ausgezeichnete tlbereinstimmungen bei Parallelvorss. u. bei 
Zugaben bekannter Mn-Mengen. (Analyst 55. 554—60. Sept. 1930. Aberdeen, Rowett 
Research Inst.) G r o s z f e l d .

Dagmar Runehjelm, Mikro-Eisenbestimmungen an clihrophylldefekten Bldttern. 
W ahrend sich kein Untersehied im Gesamteisengeh. zwischen chlorophylldefekten
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u. chloropłiyllnormalen Bliittern yon Gerste (Albinatypus) erkennen lieB, zeigten weiBe, 
chlorophyllarme T r a d e s c a n t i a  - Blatter einen mehr ais doppelt so hohen Geh. 
an  Gesamt-Fe ais n. Blatter. (Błochem. Ztschr. 224. 481—86. 11/8. 1930. Stockholm, 
Biochem. Inst. d. Univ.) KOBEL.

J. P. Spruyt, Eine Untersucliung uber eine colorimetrische Methode zur Priifung 
von Reis auf Silberhautchen- (Antiberiberivitamin)-Gehalt. (Mededeelingen Dienst d. 
Volksgezondheid in Ned-Indie 1 9 3 0 . Teil 1. 46—65. Sep. — C. 1 9 3 0 . II . 99.) Gd.

A. Casolari, Peroxydasereagenzien, welche Farbstoffe des Chinonimids erzeugen. II. 
(I. vgl. C. 1 9 2 7 . I. 1624.) Zum Nachweis von Blut u. zur Unterscheidung von frischcr 
u. gekochter Milch empfiehlt Vf. eine Reihe aromat. Basen bzw. Basengemische, welche 
durch die Perosydase dieser Fil. yon H 20 2 zu Farbstoffen der Chinondiimidreihe oxy- 
diert werden. Die gleiche Oxydation wird auch yon anderen Pcroxyden bewirkt, 
z. B. von peroxydhaltigem A. oder gealterten Olen. Dio Rkk. werden durchweg von 
Mineralsauren yerhindert u. auch schon yon Essigsaure boi hoherer Konz. gehemmt, 
miissen jedoch in schwach cssigsaurer Lsg. ausgefiihrt werden. Eingehend beschrieben 
wird der Ausfall der Rkk. mit don yerschiedenen Objekten bei Anwendung folgender 
Reagentien: p-Phenylendiamin +  Anilin, p-Diaminodiplienylamin, Dimethyl-p-phe- 
nylendiamin +  Anilin, p-Phenylendiamin +  Dimethylanilin, Dimcthylanilin +  Di- 
methyl-p-phenylendiamin, 1,2,4-Toluylendiamin +  Dimethyl-p-phenylendiamin, m-To- 
luylendiamin +  p-Phenylendiamin, m-Phenylendiamin +  p-Phenylendiamin, m-Phe- 
nylendiamin +  Dimethyl-p-phenylendiamin, p-Phenylendiamin +  o-Toluidin, Dime- 
thyl-p-plienylendiamin +  o-Toluidin, p-Phenylendiamin -j- Diphenylamin, Dimethyl- 
p-płięnylendiamin +  Diphenylamin, Anilin +  Dimethylanilin +  p-Phenylendiamin, 
Anilin -f  Dimethylanilin -f- Dimethyl-p-phenylendiamin. (Biochimica Terapia speri- 
ment. 16 . 254—66. 1929. Reggio Emilia.) O h le .

Franz Erben, Uber den Naćhuseis von Albumosen im  Harn. Fiir das koagulable 
EiweiB ist nur die Hitzekoagulation bzw. das Bestehenbleiben der Ferroeyanwasserstoff- 
oder Sulfosalicylsaurefallung in der Hitze cliarakterist. (Wien. klin. Wchschr. 43. 
1091—92. 28/8. 1930. Wien.) F r a n k .

H. Bronner und J. Schiiller, Die Ausscheidungspyelographie mit Abrodil. Abrodil 
(Herst. I. G . F a r b e n )  ist das Ńa-Salz der Jodmethansulfosaure u. enthalt 52°/0 J . 
Die Ausscheidungspyelographie konnte m it Abrodil ambulant durchgefiihrt werden, 
weil die Injektionen anstandslos yertragen wurden. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 1393 
bis 1394. 15/8. 1930. Koln, Uniy.) F r a n k .

Victor Goldberg, Beitrag zur Diagnostik am Hamsystem durch intravenóse Kon- 
irastmittel. Klin. Bericht uber die Brauchbarkeit der Praparate Pyelognost (Herst. 
G e h e  & Co., Dresden) u. Uroselektan (Herst. S c h e r i n g  & K a h l b a t o i ) .  Das Uro- 
selektan erwies sich fiir Zwecke der Nierenfunktionspriifung ais das geeignetere Mittel. 
(Dtsch. med. Wchschr. 56 . 1254— 56. 25/7. 1930. Riga, Jiid. Krankenh.) F r a n k .

Laszló Ekkert, Beitrag zur Unterscheidung von Sulfonal und Trional. Wenn man 
Sulfonal oder Trional mit Resorcin u. konz. H 2SO., bis zur Griinfarbung erhitzt, die 
verd. Lsg. m it N ,HOH alkal. macht, fiirbt sich die Fl. bei Sulfonal lebhaft rosa, bei 
Trional braungelb bis rótlichbraun. (Magyar Gyógyszerśsztudom&nyiTarsas4g Ertesitoje
6 . 385—86. 15/9. 1930. Budapest, I. Chem. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Homatropins und Novatropins. 
Wenn mnn Homatropin u. Novatropin m it Chloramin u. rauehender HCl zur Trockne 
yerdampft, den Ruckstand m it Kodein u. konz. H 2S04 erwarmt, farbt sich die Fl. 
bei Homatropin blutrot bis carminrot, bei Noyatropin carminrot bis purpurrot. 
(Jlagyar Gyógyszeresz.tudomanyi TarsasAg Ertesitoje 6 . 384—85. 15/9.1930. Budapest,
I. Chem. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

L. Jendrassik und G. Will, Verfahren zur physiologischen Auswertung von Ex- 
tractum Belladonnae und anderen atropinahnlich mrlcenden Mitteln. Zur Auswertung 
atropinartig wirkender Mittel wird der iiberlebende Kaninchendarm in einer Lsg. 
m it konstanter Pilocarpinkonz. gehalten. Die zu untersuchenden Mittel werden nur
3 Min. zur Einw. gebracht u. die Wirkungsstarke auf Grund der Senkung der Ampli- 
tudenlinie (im Vergleich m it Standardlsgg.) beurteilt. Homatropin wirkte 10-mal 
schwacher, 1-Hj^oscyamin 2-mal starker ais Atropin. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 5 3 . 
94—108. Aug. 1930. Pecs, Ungarn, Med. Klin. Uniy.) W a d e h n .

Istvan Temesvary, Vergleichende Untersuchungen uber den Gerbstoffgehalt einiger 
Drogen. Yergleichende Unterss. an 11 D rogenm it6 yerschiedenen Gerbstoffbestimmungs- 
methoden (Hautpulyer-, SnCl2-, Tannoformverf., Methode yon L o w e n t h a l ,  yon
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W a s ic k y ,  von S c h u l t e ) .  E s  wurde festgestellt, daB die zuverlassigsten Resultate 
m it dem Hautpulververf. zu erreiehen sind; nur bei der Chinarinde u. bei Rheum gibt 
es allzu hohe Werte. (Magyar Gyógyszerćsztudom&nyi Tarsasńg Ertesitóje 6 . 396—402. 
15/9. 1930. Budapest, Pharmakognost. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

Aranka Stasiak und Laszló Rigó, tJber dtn biologischen Nachweis von Adrenalin 
in  Arzneigemischen, besonders neben Lokalandstlieticis. Adrenalin hcmmt die Spontan- 
kontraktionen des uberlebenden Miiuseuterus. Auf Grund dieser Rk. ist der biolog. 
Nachweis des Adrenalins neben Novocain, /3-Eucain, Holocain, Percain, Stoyain, 
Tutocain u. auch neben Hypophysenhinterlappenextrakt móglich. Novocain erhóht die 
Adrenalinempfindlichkeit des uberlebenden Mauseuterus, /?-Euoain u. Stovain ver- 
mindert dieselbe, Holocain iibt keinen EinfluB aus. (Magyar GyógyszerśsztudomAnyi 
T&rsas&g Ertesitóje 6 . 389—94. 15/9. 1930. Budapest, Kgl. Ungar. Landesinst. 
f. Hyg.) __________________  S a i l e r .

Pleikart Stumpf, Miinchen, Ve.rfah.rm und Vorrichtung zum ErschliefSen physikali- 
scher Eigenschaften durchstralilter Objekle m it HiJfe der Róntgenphotographie, einer 
lichtempfindlichen Zelle, eines Spiegelgalvanometers u. photograph. Registrierung, 
dad. gek., daB das durch den Spiegel des Galvanometers abgelenkte Lichtbiindel bei 
bestimmten Spiegelstellungen abgeblendet wird, so daB nur dann eine Registrierung 
ein tritt, wenn der Ausschlag bestimmte GroBen annimmt. — Die Untersuchungszeit 
soli gegeniiber bekannten Einrichtungen, die denselben Zweck verfolgen, abgekiirzt 
werden. (D. R. P. 506 886 KI. 42h vom 18/8. 1927, ausg. 10/9. 1930.) G e i s z l e r .

Louis Schopper, Leipzig, Vorrichtung zur Bestimmung der Viscositat von Fliissig- 
keiłen m ittels eines in der zu priifenden FI. schwingenden festen Reibungskorpers, 
dad. gek., daB die Massen des schwingenden Systems u. die auf das System wirkenden 
schwingungserzeugenden K rafte von solcher GroBe sind, daB die Abnahme der Schwin- 
gungsweite nach einmaligem Durchgang des Systems durch die Gleiehgewichtslage 
eine zur genauen Best. des auf das System wirkenden Reibungswiderstandes bzw. 
der Viscositat der FI. geniigende GróBe hat. — Der Reibungskorper soli die Form 
eines Rotationskorpers, z. B. eines dunnwandigen Hohlzylinders haben, dessen geometr. 
Achse m it der Drehachse zusammenfallt. Die Versuchsdauer soli gegeniiber bekannten 
Einrichtungen bedeutend herabgesetzt werden. (D. R. P. 504 882 KI. 421 vom 2/3.
1928, ausg. 30/8. 1930.) __________________  G e i s z l e r .

[russ.] Ssergej Gawrilowitsch Krapiwin, Qualitative Analyse. 2. Auflage. Moskau, Lenin
grad: Staatsverlag. 1930. (204 S.) Rbl. 1.30.

American Society for Testing Materials, Proceedings of the Annual Meeting. Vol. 27—29.
Philadelphia: American Society for Testing Materials. 1927—29. 8°. 27—29. Part. I.
Committee Reports. New and rcvised Tentative Standards. (1142, 1184, 921 S.)

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

D. F. Othmer, Grope Destillationsapparaturen au-s Glos. Es werden vollkommen 
aus Glas hergestellte Destillationskolonnen u. Zubehórteile in gróBeren AusmaBen 
beschrieben. Die Apparaturen sind zur Destillation bis zu mehreren 100 Litern ein- 
gerichtet. (Ind. engin. Chem. 22. 322—25. April 1930. Rochester, N. Y.) J u n g .

G. Zotos, Die wissenschaftliclien warmetechnischen Grundlagen der industriellen 
6fen. Nach Erorterung der Erzeugung von Warme von hoher Temp., der Verbren- 
nungsgeschwindigkeit, der W armeubertragung, der Gesetze des Strahlungsdiagramms, 
der warmetechn. Bedingungen eines Ofens wird der SchluB gezogen, daB die heutigen 
Ofen noch verbesserungsbedurftig sind. In  jedem einzelnen Fali sind alle Punkte zu 
untersuchen, die verbessert werden konnen. Grundsiitzlich sollte man bestrebt sein, 
die passiven Verluste auszuschalten durch Begunstigung aller Faktoren, die liierzu 
beitragen konnen, weiter eine bessere geometr. Anordnung des Ofens, einen konti- 
nuierlichen Ofenbetrieb vorsehen u. die Bedeutung der Strahlung besonders beriick- 
sichtigen. (Rev. Mćtallurgie 27 . 352—61. Juli 1930.) K a l p e r s .

G. Schuy Nachf. Akt.-Ges. (Erfinder: Theodor Schmiedel, Numberg-Doos), 
Yerfahren und Yorrichtung zum Mischtn von Gasen und Dampfen m it Fliissigkeilen,
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dad. gek., daB durch. einen im wesentlichen im Gasraum liegenden Ventilator einer- 
scits Gas angesaugt, andererseits Fl. in den angesaugten Gasstrom gespritzt u. m it 
dcm Gas zugleich gegen eine mitkreisende, in die Fl.-Oberflache etwas eintauchende 
kegelige Prallplatte geschleudert wird, unter dereń Rand hinweg die hier gebildeten 
Gasblasen nach auBen strómen. (D. R. P. 505793 KI. 12e yom 20/5. 1928, ausg. 
25/8. 1930.) H o rn .

Bayerische Berg-, Hiitten- und Salzwerke Akt.-Ges., Miinchen, Verfahren zur 
Trennung von komigem Gut im  aufsteigenden Wasserstrom in einem TrenngefaB von 
gleichem Querschnitt, dad. gek., daB durch Erzeugung einer turbulenten Stromung 
durch an sich bekannte M ittel eine gleickmaBige Verteilung der Geschwindigkeit im 
aufsteigenden Wasserstrom herbeigefiihrt wird. — Die Turbulenz der Wasserstromung 
kann z. B. durch Aufrauhen der GefaBwand herbeigefiihrt werden. (D. R. P. 506 948 
KI. l a  T o m  16/12. 1925, ausg. 10/9. 1930.) G e i s z l e r .

Meyer Wildermann, London, Filterpresse, die ais n., Druck- oder Vakuumpresse 
benutzbar ist, dad. gek., daB sie m it einer oder mehreren Doppelfilterplatten versehen 
ist, u. jede Doppelfilterplatte aus zwei yoneinander unabhangigen F ilterplatten besteht, 
die an ihren Randern voneinander getrennt sind, oder durch besondere Zwischenrahmen 
getrennt gchalten werden. (Oe. P. 118 373 vom 25/2. 1929, ausg. 10/7. 1930.) H o r n .

Franz Clouth Rheinische-Gummiwarenfabrik, Akt.-Ges., Koln-Nippes, Ver- 
fahren zur Herstellung von Filtern oder Filtertiichem in Form von Geweben, Geflechten 
oder Filzen aus Kautschukfaden oder -słreifen, dad. gek., daB die Kautschukfaden oder 
-streifen in weichem vorvulkanisiertem Zustando verwoben oder yerflochten u. diese 
Gebilde hierauf zu starren Filtertiichem  ausyulkanisiert werden. (D. R. P. 505 207 
KI. 12d vom 3/5. 1928, ausg. 15/8. 1930.) H o r n .

Meyer Wildermann, London, Herstellung poroser Korper, wie Filter, Diaphragmen 
usw. Halbyulkanisierte Kautschukteilchen werden bei einer Temp., bei der sie nicht 
zusammenbacken, d. i. etwa 50—-70°, stark  geriihrt u. in eine Form gestrichen, dio 
ebenfalls zweckmaBig erwiirmt ist. Beim Vulkanisieren miissen die Teilehen troeken 
sein. Man erhitzt daher die Formen zweckmaBig zwischen h. M etallplatten, durch 
welche h. Luft u. nach Beendigung der Vulkanisation k. W. geleitet wird. Die porosen 
Korper konnen auch nicht poróse Teile enthalten, wie kautschukiiberzogene Metall- 
teile oder gewohnliche Kautschukteile, die unvulkanisiert oder halbvulkanisiert ent- 
weder vorher oder zusammen m it den porosen Teilehen yulkanisiert werden konnen, 
wobei dann ein Teil uberyulkanisiert wird bzw. die Vulkanisationszeiten durch Be- 
schleunigerzusatz aufeinander abgestimmt werden. (E. P. 328 273 vom 20/ 12 . 1928, 
ausg. 22/5. 1930.) P a n k ó w .

Meyer Wildermann, London, Herstellung poroser Korper, wie Filter, Diaphragmen 
usw. (Vgl. vorst. Ref.) ZweckmaBige Ausfuhrungsformen des E. P . 328 273, ins- 
besondere A rt der Formen u. Ausfiihrung der Vulkanisation. (E. P. 328 274 vom 
20/12. 1928, ausg. 22/5. 1930.) P a n k ó w .

Hans Wittemeier, Deutschland, Filter fiir  Luft- und Gasreinigung. Das Filter 
besteht aus einer Lage von Gittern oder durchlocherten Blechen, die in einem rahmen- 
fórmigen Kasten eingebaut sind. Zur Reinigung werden die unteren Filter, die auch 
zu Paketen yereinigt sein konnen, herausgenommen u. oben neue eingehoben. Der 
Zusammenhalt wird von unten hor durch Federspannung erzielt. (F. P. 680 320 
vom 14/8.1929, ausg. 28/4. 1930. D. Prior. 27/10. 1928.) H o r n .

Cheminova Ges. zur Verwertung chemischer Yerfahren m. b. H., Berlin, 
Wiedergewinnung fliichtiger Stoffe aus Gas- oder Dampfgemischen. (D. R. P. 498 731 
KI. 12e Tom 28/4.1927, ausg. 1/8. 1930. — C. 1930.1 . 1344[Schwz. P. 134 607].) H o r n .

Friedr. Krupp Grusonwerk, Deutschland, Ausfiihrung endothermer Reaktionen, 
dad. gek-, daB das zu behandelnde Gut, welches gegebenenfalls im Drehofen wandert, 
u. der Heizstoff im Gleichstrom gefiihrt werden. Die Heizung kann direkt oder indirekt 
sein. Bei Reduktionsprozessen wird die Luftzufuhr so gering gehalten, daB am Ende 
des Ofens eine reduzierende oder neutrale Atmosphiire herrscht. (F. P. 672171 yom 
28/3. 1929, ausg. 24/12. 1929. D. Prior. 18/4. 1928.) H o r n .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Yerfahren und Vorrichtung zur Ausfiihrung chemischer Reaktionen zwischen einem Rk.- 
GefaB kontinuierlich zugefiihrten fl. Rk.-Komponenten unter kontinuierlicher Ent- 
fernung der Rk.-Prodd. aus der Rk.-Zone, dad. gek., daB man die Vereinigung der Rk.- 
Komponenten in einem runden GefaB yor sich gehen laBt, in  dem ein Riihrer in einer 
yerhaltnismaBig kleinen Menge des fl. Rk.-Prod. derart umlauft, daB die Fl. in kreisende
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Bewegung versetzt u. unter der Wrkg. der Zentrifugalkraft an den Wiinden des GefaBes 
bis zu dessen Rand hochgetrieben wird. Die Rk.-Prodd. werden kontinuierlieh iiber den 
Rand des GefaBes nacli auBen abgefiihrt. Es ist beispielsweise die Herst. von H 20 2 
u. von HCN angefiihrt. (D. R. P. 504 498 KI. 12g vom 18/8. 1925, ausg. 4/8. 
1930.) __________________  H o en .

[russ.] Alexander Alexandrowitsch Ssatkewitsch, Absorptions-Itiilteanlagen. Ihre Theorie 
und Berechnung. Moskau: Transpetschat 1930. (112 S.) Rbl. 2.30.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
L. Schwarz und F. sieke, Uber akułe Eimoirkungen von Chromsćiurenebeln. 

Bericht iiber Erlcrankungen durch akute Einw. von Chromsaurenebeln, die sich durch 
Reizungen der oberen Atmungswege u. der Bindehaute auBerte. Die Erscheinungen 
werden ais geringfiigig bezeichnet. Erfahrungen iiber die ais Schutz gegen Clirom- 
saurenebel empfohlene Masse ,,Chromotect“ haben die Vff. noch nicht sammeln konnen. 
(Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 17. 232-—34. Aug. 1930. Hamburg.) J u n g .

E. Saupe, Bemerkungen zur Beurteilung der Silicose ais entschadigungspflichtige 
Berufskrankheił. K lin. Abhandlung. Das Róntgenbild ist fur die sichere Diagnose 
der Slaublunge ( S i l i c o s e )  unentbehrlich, fiir sich allein aber noch kein eindeutiges 
K riterium  fiir den Grad der Staublungenerkrankung. Hierfiir bleiben nur klin. Ge- 
sichtspunkte maBgebend. Vf. empfiehlt die Festlegung, daB eine Staublunge dann 
entscliiidigungspflichtig ist, wenn durch sie einschlieBlich ihrer Komplikationen, eine 
Erwerbsminderung von 331/3 bzw. 40°/n bedingt ist. (Klin. Wchschr. 9. 1352—56. 
19/7. 1930. D resden-Johannstadt, Stadtkrankenh.) F k a n k .

Zangger, Uber die Behandlung der beiimfitlos in Aułogaragen Aufgefundenen. Die 
Behandlung von bewuBtlos in  Autogaragen aufgefundenen Personen bestcht zunachst 
in  sofortiger Einleitung kiinstlicher Atmung. Empfohlen werden ferner Injektionen 
schnell wirkender Medikamente, •nTie Cardiazol u. dgl. ins Herz, sowie Reizung des 
Atmungszentrums durch CO,. (Fortschr. Therapie 6 . 533—36. 10/9. 1930. Zurich, 
Univ.) __________________ F r a n k .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer Ges. m. b. H., Deutschland, Beliiften und Ent- 
luften von Raumen. Fiir die Frischluftversorgung von Raumen, die von Gasen oder 
sonstigen schadigenden Stoffen freigelialten werden sollen, werden s ta tt groBer Einzel- 
filter mehrere bzw. viele kleine F ilter benutzt, die auf beliebige Weise eingebaut sind. 
Hierdurch wird eine bessere Kontrolle u. eine leichtere Auswechselbarkeit der Filter 
erziclt. Es lassen sich auch die iiblichen Gasmaskeneinsatze venvendcn. Insbesondere 
soli die L uft von Abgasen von Verbrennungsmotoren gereinigt werden. (F. P. 671 975 
vom 23/3. 1929, ausg. 20/12. 1929. D. Prior. 31/3. 1928.) H okn.

O. M. Faber, Physikalische Staubbestimmimgen. Halle <Saalc): W. Knapp 1930. (VIII,
60 S.) 8° =  Jlessen u. Prufen. H. 2. nn. M. 3.50.

[russ.] B. B. Kojranski, Kampf mit Blei ais Gewerbegift. (Gesammelte Abhandlungen.)
Moskau: Gostrudisdat. 1930. (345 S.) Rbl. 5.—.

UL Elektrotechnik.
M. Michaiłów, Uber die Tranlcung von Isolierstoffen. Durch Verss. iiber die Triin- 

kung yon PreBspanen m it Paraffin, Kabeltrankmasse, Leinól u. Schellacklsg. wird 
festgestellt, daB die Trankung faseriger Isolierstoffe diese nicht unhygroskop. macht, 
sondem nur die Geschwindigkeit des Eindringens von W. herabsetzt. Sowohl die durch- 
trankten, wie die undurchtrankten Proben haben nach Erreichen des Sattigungs- 
zustandes gleichgroBe Feuchtigkeitsmengen aufgenommen. Die hygroskop. Eigg. 
faseriger Isolierstoffe konnen nur durch auBere Umkleidung m it dauerhaften wasser- 
dichten Lackiiberzugen aufgehoben werden. (Elektrotechn. Ztschr. 51. 1158—60. 14/8. 
1930. Leningrad, Physikal.-techn. Lab.) R. K. M u l l e r .

Hans Grimm, Verfahren zum Studium der Austrocknung von Eleklrolyłpasten in  
Taschenlampentrocieenbalterien. Trocknen Elektrolytpasten aus, so zerreiBt die ur- 
spriinglichc zusammenhangende Schicht auf der „Puppe“ (Beutel m it Kohleelektrode 
u. Depolarisationsmasse), es bilden sich Inseln u. der Zinkmantel hat nur noch an
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wenigen Stellen m it feuchter Pastę Kontakt. Um den Umfang dieser Trocknung fest- 
zustellen, wird die Puppe m it AcetylenruB angefarbt, auf einem rauhen Papier abgerollt 
u. der Abdruck planimetriert. (Ztschr. Elektrochem. 36. 427—28. Ju li 1930. Tabarz 
[Thuringen], E lektrotechn.FabrikH .EA LK .) K l e m m .

Technidyne Corp., New York, ubert. von: Lester L. Jones, Oradell, New Jersey, 
Alois Schmidt und Joseph Jones, New York, Herstellung von Widerstanden durch 
Aufbringen eines leitfahigen Anslrichs auf Kórpern aus nichtleitendem, Materiał. Glas, 
Glimmer, Porzellan oder andere nichtleitende Stoffe werden m it einer Aufschlammung 
von kolloidalem Grapliit in einer HjPOj-haltigen AlPOj-Lsg. bestrichen. Dci' Anstrich 
wird an der Luft getrocknet u. der Gegenstand auf ca. 500° C 1 Std. lang erhitzt. Es 
entsteht ein dichtcr festhaftender glasiger Uberzug, der sich auch bei langerem Ge- 
brauch des Widerstandes nicht yerandert. (A. P. 1773105 vom 11/2. 1927, ausg. 
19/8. 1930.) G e i s z l e r .

Siegmund Loewe, Berlin, Leitfahige Schicht fu r  hochohmige W iderstande, welche 
aus dem Trockenriickstand einer kolloidalen C- oder Metalllsg. besteht, dad. gelc., daB 
die Kolloidlsg. einen moglichst kleinen Zusatz (von etwa 3%  gerechnet auf die Menge 
des C oder des Metalls) eines Schutzkolloids enthalt. — Ais Schutzkolloid wird eine 
kolloidale Lsg. einer Metallverb., z. B. von Sn02, empfohlen. Die W iderstandc lassen 
sich bis zu sehr hohen Ohmzahlen unter Benutzung sehr kurzer Baulangen u. unter 
Verwendung kleiner Tragkorper so herstellcn, daB sie von stórender Selbstinduktion 
u. K apazitat frei sind. (Oe. P. 118 453 vom 13/5. 1927, ausg. 10/7. 1930. D. Prior. 
18/5. 1926.) ' G e i s z l e r .

General Electric Co., New York, ubert. von: William H. Hardman und Fred 
Girvin, Schenectady, New York, Elektrode fiir Bogenlampen, die aus einer Hiille aus 
gut leitendem Materiał, z. B. Kohle u. einem Kern, enthaltencł Ce- u. B-Verbb., Kohle, 
WC u. ein Bindemittel, besteht. Dio Elektrode kann m it einem Strom von 250 Amp. 
u. mehr betrieben werden u. liefert dabei ein gleichmaBiges Licht von mindestens 
50°/o lioherei* Starko ais bei gewolinlichen Effektkohlen. (A. P. 1775 078 vom 6/7. 
1925, ausg. 2/9. 1930.) G e i s z l e r .

Comp. Lorraine de Charbons, Lampes et Appareillages Electriąues, Paris, 
Bogenlampenelektrode. (D. R. P. 507234 KI. 21f vom 17/3. 1927, ausg. 13/9. 1930. — 
C. 1928. II . 1703 [F. P. 640 506].) G e i s z l e r .

Gesellschaft fiir Strahlungschemie G. m. b. H., Hamburg, Elektrische Lampe, 
in welcher ein ImmtTiescenzstrahler durch Korpuskularstrahlung erregt wird, dad. gek., 
daB der Luminescenzstrahler dio luminescierenden Stoffe in kolloidaler Verteilung 
enthalt. — 2. dad. gek., daB der kolloidale luminescierende Stoff in den Poren eines 
auf der Anodę, Antianode, Antikathode oder einem besonderen H alter angeordneten, 
durchsichtigen oder durchscheinenden farblosen oder farbigen Trager verteilt ist. — 
Ais Luminescenzstrahler konnen Erdalkaliphosphore dienen. Mit der Lampe wird 
eine hohe Lichtausbeute erzielt. (D. R. P. 507 075 KI. 21f vom 15/10. 1927, ausg. 
12/9. 1930.) G e i s z l e r .

Soc. La Radiotechnique, Paris, Verfahren zur Herstellung von Elektronenrohren, 
dad. gek., daB der Heizfaden an einem flachnadelartigen Stiitzrahmen befestigt, m it 
ihm in das Innere der den Heizfaden umsclilieBenden Elektrode eingefuhrt u. an den 
Fadenhaltern befestigt u. hierauf durch Abtrennen der Sciten- u. Endteile des Stutz- 
rahmens freigelegt wird. — Der Heizfaden soli genau in der Achsriclitung der ihn 
umgebenden, meist spiralfórmigen Elektrode gehalten werden. Ais Stutzrahmen- 
material wird W, Ni oder Mo empfohlen. (D. R. P. 506 664 KI. 21g vom 13/4. 1927, 
ausg. 6/9. 1930. F. Prior. 23/6. 1926.) G e i s z l e r .

General Electric Co., Ltd., England, Photoelektrische Zelle. In  einem Glas- 
gefiiB, das m it einem abschmelzbaren Behalter zur Aufnahme von K  u. einem Eva- 
kuierungsstutzen verbunden ist, befindet sich ein Ni-Gcwebe ais Anodę. Ais Kathode 
wird ein Ag-Belag an der GcfaBwandung venvendet. Auf diesem wird zunachst K  
durch Verdampfung aus dom Ansatzbehalter niedergeschlagen. Durch Erwarmung 
der Kathodenflache nach dem Abschmelzen des Behiilters wird das K  bis auf einen 
nicht mehr sichtbaren Rest wieder yerdampft. Dann wird, zur Yerhinderung der 
Ruckdiffusion des K, H  bei einem Druck von etwa 1 mm H 2 in die Róhre ein- 
gefiihrt u. ein Strom Yon einigen Milliamp. durchgeleitet. Die Kathode besitzt nach 
dieser Behandlung hohe Empfindlichkeit fiir rotes Licht. Man kann den H , auch durch 
eine Pd-Flache in der GefaBwandung emfiihren u. das Ag ais Kathodenmaterial durch
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andere Metalle, z. B. durch Cu, das oberflachlich oxydiert łst, ersctzen. (F. P. 664791 
vom 28/11. 1928, ausg. 7/9. 1929. E . Prior. 1/12. 1927 u. F. P. 36 534 [Zus.-Pat.] 
Tom 5/1. 1929, ausg. 28/6. 1930. E. Prior. 7/1. 1928.) G e i s z l e r .

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, Fur infrarote 
Strahlen empfindlichc Zelle. Dio lichtempfindliche Schicht besteht aus Selen, mit 
einem Geh. an Te. AuBordem kann die Legierung noch Zusatze von Bi u. Ag en t
halten. (Aust. P. 19 780/1929 vom 30/4. 1929, ausg. 25/3. 1930. D. Prior. 11/5. 
1928.) G e i s z l e r .

Hanovia Chemical & Mfg. Co., Newark, New Jersey, Verfahren zur Hersłellung 
einer zusammenhangenden, elektrisch gut leitenden Metallschicht au f elektrisch leitenden 
Krystallen, z. B. fu r  Trockengleichrichter, speziell aus Schichten von krystallin. Cu20  
zur Herst. einer elektr. Verb. zwischen diesen Krystallen u. einer weiteren Metallschicht, 
dad. gek., daB man das Cu20  in eino Lsg. des Metalls eintauoht, aus dera die gewiinschte 
Obcrflachcnschicht bestehen soli. u. auf chem. Wege das Metali aus dor Lsg. ausfiillt 
u. auf das Oxydul niederschlagt. — Es wird eine fest haftende Schicht erzeugt. Der 
W iderstand an der Kontaktstelle ist gering. u. wird durch geringe Temp.-Anderungen 
nicht beeinfluBt. (D. R. P. 506 729 KI. 21 g vom 18/12. 1927, ausg. 8/9. 1930.) G e is z .

Siiddeutsche Telephon-Apparate-, Kabel- und Drahtwerke A.-G., Nurnberg 
(Erfinder: Ernst Presser, Niirnberg), Verfahren zur Herstellung von Ventilplatten fiir  
Trockengleichrichter durch Erzeugung einer Se-Schicht auf einer Elektrodo u. nach- 
folgendes Erhitzen, dad. gek., daB die Se-Schioht wahrend der Erhitzung unter Druck 
gesetzt wird. — Die TJnteranspriiche geben an, in welcher Phase der Druck angewendet 
u. wie er erzeugt wird. Die Leitfahigkeit in  der Durchgangsrichtung soli erhóht werden. 
(D. R. P. 505 701 KI. 21g vom 2/11. 1928, ausg. 10/9. 1930.).) G e i s z l e r .

H. M. Terrill and C. T. Ulrey, X-ray technolog}': Production measurement and applications.
London: Chapman & Hall 1930. (256 S.) 8°. 21 s. net.

IV. Wasser; Abwasser.
Albert Ltitje, Betrachtungen uber die Wasserversorgung vom hygienischen Stand- 

punkt aus und uber das Mineralwasser unter Berucksiclitigung der bestehenden Gesetze. 
Oberflaclienwasser is t ais Trinkwasser nur nach geeigneter VorbehandIung tauglich. 
Erorterung der Rechtslage bei der Wassoryersorgung. (Mineralwasser-Fabrikant 34. 
1168—69. 13/9. 1930. Bremen.) G r o s z f e l d .

V. Contreras, Bakteriologische Trmkwasserreinigung durch Jod. Der Verwendung 
von Jod ist wegen seiner guten Wrkg. in bakteriolog, u. hygien. Hinsicht u. seiner 
einfachen Anwendungsart gegeniiber allen bisher gebrauchlichen Mitteln unbedingt 
der Yorzug zu geben. (Ann. HjTgiene publ. ind. sociale 8 . 218—41. April 1930. 
Chile.) SPLITTGERBER.

C. E. Keefer, Wie die englisclie und deutsche Abwasserbehandlung vom Standpunkte 
eines amerikanischm Ingenicurs gesehen wird. I. Teil. Bericht uber den Besuch von 30 
deutschen u. engl. Abwasserbeseitigungsanlagen m it dem Ergebnis, daB das Belebt- 
Schlammverf., mechan. Yerbesserungen, getrennte Schlammabscheidung u. Gas- 
sammlung u. -verwertung immer mehr in Anwendung kommen. (Engin. News-Record 
105. 162—65. 31/7. 1930. Baltimore.) S p l i t t g e r b e r .

H. Bach, Beitrage zur Abwa-sseruntersuchung. X I. Bestimmung der Oxydierbarkeit 
durch Kaliumperma7iga7iat. Fortsetzung des Berichtes (vgl. C. 1930. I. 2604). (Gesund- 
heitsing. 53. 512—14. 16/8. 1930.) S p l i t t g e r b e r .

Etablissements E. et M. Lamort Fils, Frankreich, Yerfahren und Einrichtung 
zum Filtrieren von Leitungs- und Kesselspeisewasser, darin bestehend, daB das F ilter 
von der Nd.-Seite hor von dem gróBten Teil des Nd. leicht befreit werden kann, wahrend 
der restliche Teil auf dem Filter durch Umschalten des Wasserzulaufs in entgegen- 
gesetzter Richtung entfernt wird. An Hand mehrerer Abbildungen ist die Apparatur 
eingehend beschrieben. (F. P. 685 497 vom 22/ 2. 1929, ausg. 10/6. 1930.) M. F . Mu.

Frederik J. Bowers und Stanley J. Lathrof, iibert. von: William Polatsik, 
Newark, New Jersey, Abscheidung von Olen aus Abwassern au f elektrischem Wege. 
Die Fettstoffe werden in  Form einer dioken, stark  zusammenhangenden Schicht, die 
sich auf der Oberflache bildet u. leicht durch geeignete MaBnahmen entfernt werden 
kann, abgeschieden. Die Abwasser durchlaufen eine Vorr., die im wesentlichen aus
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in Reihen angeordneten Róhren bestelit. In  diesen Róhren is t eine groBe Anzalil von 
Kupferstangen untergebraeht, die ais Anodę dienen u. weitere Kupferstangen, die 
ais Kathode wirken. Sobald elektr. Strom die Vorr. durchlauft, beginnt das Ol sieli 
auf den Anoden zu sammeln. (A. P. 1746 964 vom 30/12. 1926, ausg. 11/2. 
1930.) E n g e r o f f .

V. Anorganiscłie Industrie.
Belisario Diaz Ossa, Die Jodgewinnung in der Salpeterindustrie. Uberblick iiber 

die Entw. der Ver£f. zur J-Gewinnung aus Caliche unter besonderer Beriicksichtigung 
der in cliilen. Patenten  niedergelegten Verff. (Caliche 11. 517—21. Marz 1930.) R. K. Mu.

H. Danneel, Calciuniearbid. Sammelreferat. Es werden besprochen: Bau der 
Ofen, Elektroden, Energiebilanz des Carbidofens u. a. (Ztschr. Elektrochem. 36. 474 bis 
482. Juli 1930.) K lem m .

E. Reitler, Kohlensaure und chemische Industrie ani Mittelrhein. Abhandlung 
iiber die bei Bohrungen bei Hónningen am Rhein gewonnene Kohlensaure u. dereń 
Verarbeitung auf kohlensaure Salze nach dem Verf. von W a l t e r  F e l d  bei gleich- 
zeitiger Ausnutzung der hierftir notwendigen Rohstoffe zur Herst. sehwefelhaltiger 
Prodd. (Metallborse 20. 1966— 67. 3/9. 1930. Neuss/Rli.) Ju n g .

Pfeiffenberger, Die theoretischen Grundlagen der Erzeugung grofler Krystalle und 
ihre Anwendung. F iir den Fali ruhender F l . ' (Diffusion oder Konz.-Strom) u. der 
Krystallisation in bewegter Lsg. werden die fiir die Erzielung groBer Krystalle maB- 
gebenden Faktoren besprochen. Da die Obertragung der z. B. in der Zuckerindustrie 
gewonnenen Erfahrungen auf die Salpeterindustrie nicht vollkommen móglieh ist, 
wird die Konstruktion von Spezialapparaturen fur letztere Industrie angeregt. (Caliche
11. 395—98. Dez. 1929. Lab. Chorrillos.) R. K. M u l l e r .

Gr. Leimbach und M. Warneeke, Bemerkung iiber die kalte Laugung im  Werk „N “. 
Bei der k. Laugung des Feinmaterials des Caliche wird zunachst eine Diinnlauge, daraus 
dann eino Dicklauge hergestellt, aus der der Salpeter abgeschieden wird; die resul- 
tierende Mutterlauge laBt sich wegen ihres hohen Geh. an Mg-Salzen nicht zur Diinn- 
lauge zuriickfiihren, dagegen diirfte sie sich zur h. Laugung verwenden lassen. Die Zus. 
der einzelnen Laugen wird eingehend dargestellt. (Caliche 11. 439—54. Jan. 1930. 
Lab. Chorrillos.) R. K. M u l l e r .

Cr. Leimbach, Die Salpetererden der Werke „Taltal“ und ,,N “ m it besonderer Be
riicksichtigung der in  ,,Taltal“ rorgenommenen Kaltlaugungsversuche. Der Caliche des 
Werkes „N “  ist reicher an SO,” , Cl’ u. N a-, ais der ,,Taltal“ -Caliche, der wiederum mehr 
K ' u. M g”  u. wenig NaCl enthalt. Es -wird yersucht, aus der Analyse Ruckschliisse 
auf die Wrkg. einer k. Auslaugung zu ziehen. Bei ,,Taltal“ -Caliche wird dadurch eine 
Verbesserung des Yerhaltnisses zwischen N itratriickstand u. den iibrigen Ionen erreieht; 
eine geniigende Aufklarung iiber die Zus. in Doppelsalzen lieB sich jedoch auch durch 
Auslaugen bei Tempp. unter 0° nicht geben; es scheint, daB die Lagerstatte in  ihrer Zus. 
stark  schwankende Prodd. liefert. Der geringe Geh. an NaCl u. die Ggw. von KNO;( 
tragen zu dem verhaltnismaBig hohen N 0 3’-Geh. der Kaltlaugen bei. Bei der Salpeter- 
erde des Werkes „N “ liegen dio Yerhaltnisse ganz verschieden, nahere Unterss. stehen 
noch aus. Eine einfache Ubertragung der m it dem einen Caliche gewonnenen Ergebnisse 
auf den anderen ist jedenfalls nicht moglich. (Caliche 11. 448—57. Febr. 1930. Lab. 
Chorrillos.) R. K . M u l l e r .

A. Pfeiffenberger, Der Einflu/3 von Fremdsalzen auf die Hygroskopizitat des 
Ilandelssalpeters. NaNÓ3 wird m it Mutterlaugen, die andere Salze enthalten, getrankt, 
die so hergestellten Proben werden 52 Tage bei einer Temp. yon ca. 16° einer mittleren 
relativen Feuchtigkeit von 90% ausgesetzt u. von Zeit zu Zeit die Gewichtszunahme 
bestimm t u. m it der von reinern N aN 03 verglichen. Die Hygroskopizitat von N aN 03 
wird durch Na2S04 nur wenig erhoht, etwas starker durch NaCl; Zusatz von Na2S04 +  
NaCl wirkt noch starker erhóhend, dann folgen MgNOn u. MgCla. Es ergibt sich daraus 
die Notwendigkeit, Mg-Salze aus Salpeter weitgehend fernzuhałten. (Caliche 11. 353 bis 
355. Nov. 1929. Lab. Chorrillos.) R. K . M u l l e r .

Kupper, Die Umwandlung des Chilesalpeters in  Kalmmnitrat. Dio Konversion des 
Chilesalpeters zu K N 03 m it Hilfe von KC1 oder K 2S 04 wird an Hand der Loslichkeits- 
diagramme krit. untersucht u. die Technik u. R entabilitat unter besonderer Beriick- 
sichtigung des K-Geh. der chilen. Lagerstatten diskutiert. (Caliche 11. 466—86. Febr.
1930.) R. K . M u l l e r .

X II. 2. 163
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G. Leimbacłi, Die Móglichkeiten zur Gewinnung gesćittiglcr Losungen aus einem 
gegebenen Caliclie in  Anweiulung au f das System NaNO^NaCl-Na^SO^-H^O bei 25°. 
Aus dem Loslichkeitsdiagramm des Systems N aN 03-NaCł-Na2S04-H20  bei 25° werden 
die Verhaltnisse bei der Auslaugung eines Caliche von der angenommenen Zus. 20% 
N aN 03, 16% NaCl, 12% Na2S 04 u. 52%  unl. Prodd. abgeleitet. (Caliche 11. 458—65. 
Febr. 1930. Lab. Chorrillos.) R. K. M u l l e r .

G. Leimbach und M. Warnecke, Die Laugung zu, Diinnlauge bei verschiedenen 
Temperaturen mit besonderer Berucksichtigung der Behandlung von kochsalzreicheni 
Feingut. Aus der Zus. der bei 25, 50 u. 80° erhaltenen gesatt. Salzlsgg. ergibt sich, daB 
bei Steigerung der Temp. die Loslichkeitsverhaltnisse der in W. 1. Salze die Bldg. von 
reinem N aN 03 begiinstigen, die konz. Lsgg. lassen sich aber schwieriger von den unl. 
Riickstanden abtrennen. Da dieser physikal. Gesichtspunlct prakt. wichtiger ist ais 
die vom chem. Standpunkt erwunschte Erhóhung der Konz., ist in den meisten Fiillen 
die k. Laugung der h. vorzuziehen. (Caliche 11. 500—06. Marz 1930. Lab. Chor
rillos.) . R. K. M u l l e r .

Karl Braun, Wasserglas „handelsublich“. Handelsubliche Qualitaten sind ent- 
weder Wasserglas neutral (1: 3,33) oder alkal. (1: 2). Wasserglas D. A.-B. 6 ist eine 
pharmazeut. Ware. (Dtsch. Parfiimerieztg. 16. 405—06. 10/9. 1930.) E l l m e r .

W. J. Huff, L. Logan und O. W. Lusby, Baltimore, Entfernung von Schwefel- 
verbindungen aus Gasen. Man beseitigt die S-Verbb. aus wasserhaltigen Gasen, indem 
man letztere bei nicht unterhalb 250° liegenden Tempp. uber Reinigungsmassen leitet, 
die Metalle bzw. Oxyde der 5. Gruppe des period. Systems oder Mischungen von 
Metallen bzw. Oxyden der 5., 6. u. 7. Gruppe enthalten. Eine Reinigungsmasse en t
halt z. B. 80%  Cu u. 20% Cr, U  oder V. Die benotigten Metalle werden entweder 
aus ihren Salzlsgg. gefallt, oder man mischt CuO m it den anderen Bestandteilen u. 
schm. in oxydierender Flamme. Das erhaltene Prod. wird m it Hilfe von W. in kriimelige 
Form gebraclit u. m it piast. Materiał, wie Ton oder Zement, vermengt; hieraus form t 
man Ringe oder Hohlzylinder. (E. P . 330 933 vom 19/1. 1929, ausg. 17/7. 
1930.) __________________  D r e w s .

[russ.] Paweł Mitrofanowitsch Lukjanow, Lehrbuch der chemischen Technologie der Mineral-
korper. 3. Auflage. Teil I. Fabrikation der Mineralsauren. Moskau, Leningrad: Staats-
Terlag. 1930. (366 S.) Rbł. 3.75.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
— , Die Materialien fiir den Bau von Emaillier-, Gluh- und Hurtedfen. (Keram. 

Rdsch. 38. 508—09. 14/8. 1930.) S a lm a n g .
— , Beilrdge zur Warmewirtschaft in  der Glashutte. (G la sh iit te  60. 597—99. 621—23. 

639— 40. 657— 59. S ep t. 1930.) P f l u c k e .
Fritz Hansen, Schuiedisches Kunstglas. Beschreibung der Arbeitsmethoden u. 

der Erzeugnisse der Glaswerke in  O r r e f o r s .  (Glas u. A pparat 11. 156—57. 24/8. 
1930.) r S a lm a n g .

Alexander Bork, Farbung des Glases durch Kohle und Sulfide. In  vielen Yerss. 
ha t Vf. S-freie Kohle u. kohlige Substanzen in  Glas eingefiihrt u. nie Gelbfarbung 
erhalten. Die Gelb- oder Braunfarbung an Glasern diirfte in den meisten Fallen dem 
FeS zuzuschreiben sein. (Glastechn. Ber. 8 . 275—79. Aug. 1930. Moskau, Staatl. In st. 
f. Glasforsch.) S a lm a n g .

J. R. Haas, Uber Glasentfarbung und Glasfdrbung. Ubersicht uber die Farbungs- 
u. Entfarbungsverff. (Głas u. A pparat 11. 163—64. 7/9. 1930.) S a lm a n g .

Georg Jaeckel, Das Entfdrben des Glases. Die Arbeit betrifft Beseitigung von 
Irrtum ern uber ,,additive“ u. „subtraktive“ Glasfarbung u. den EinfluB des Fe auf 
die Glasfarbe. Die Messungen des Einflusses der Menge u. der einzelnen Oxydstufen 
auf die Farbę wurden visuell u. durch Absorptionsmessungen vorgenommen. Chem. 
Entfarbung liegt vor bei Mn u. Ce. H ier wird also Fe in  farblose Form iibergefiihrt. 
Physikal., also durch Komplementarfarbung entfarben Ne, Ni u. Co. Die Se-Ent- 
farbung konnte wegen des zu hohen Fe-Geh. des Vergleichsglases noch nieht be- 
friedigend aufgeklart werden. Die Anwendung des Se in Form von ZnSe2 wdrd vor- 
geschlagen. Rontgenbestrahlung ergab Nachfarbung bei Mn- u. Se-Glas, aber n icht 
bei Ni- u. Co-Glas. Die Selbstherst. der Entfarbungsgemische wird empfohlen. (Glas
techn. Ber. 8 . 257—65. Aug. 1930. Berlin-Zehlendorf, Sendlinger opt. Glaswerke.) S a lM .
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R. Sehultze, Fdrbung, Entfdrbung wid Lauterung durch Cer. Literaturzusammen- 
stellung von 1889 bis 1929. (Glastechn. Ber. 8 . 279—80. Aug. 1930.) S a lm a n g .

H. Schonborn, Einflup der Grafie der trubenden Teilchen auf die Form der Licht- 
verleilungskurven von Triibglasem. Wie bei den triiben Lsgg. bestimmt auch bei den 
triiben Glasern die GróBo der Teilchen den Zusammenhang zwisehen der gerichteten 
u. der Gesamtdurchlassigkeit. Bei gleichgroBer Gesamtdurchlassigkeit is t sowohl 
die absol. GróBe ais auch die Wellenlangenabhangigkeit der gerichteten Durchliissigkeit 
um so grofier, je kleiner die Teilchen sind. Auch die bei den Triibglasern vorkommenden 
Formen der Streuliehtkuryen werden durch die TeilchengroBen bestimmt. (Glas- 
techn. Ber. 8 . 280—83. Aug. 1930. Jena.) S a lm a n g .

C. Gottfried, Róntgendurclilassigkeit einiger berylliumhalłiger Glaser. Eine wesent- 
liche Herabsetzung der Absorption yon Róntgenstrahlen wird bei gewóhnliehen Konzz. 
von Be im Glase n icht beobachtet. Glaser m it hohem Be-Geh. sind aber liygroskop. 
u. wegen ihrer hohen Lauterungstempp. kaum herstellbar. (Glastechn. Ber. 8 . 283—85. 
Aug. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silicatforsch.) S a lm a n g .

Marc Larcheveq[ue, Verschiedene auf die Fabrikation des Porzellans beziujliche 
Fragen. Der Kaolin von D j e b e l  D e b a r  u . franzós. Sande enthalten Co u. Mn ais 
Asbolan CoO- 2 M n02- 4 H„0. Walirscheinlich ist die weifie Brennfarbe yon keram. 
Massen, die diese Rohstoffe enthalten, auf dereń Co-Geh. zuruckzufuhren. An Stelle 
yon Soda wird N a-Tannat zur Verfliissigung empfohlen, auBerdem 3 Markenwaren 
zum gleichen Zweck. (Ceramiąue 33. 221—24. Sept. 1930.) S a lm a n g .

H. Spurrier, Zusammcnstelhmg der verschiedenen Zusdtze bei der Herstellung der 
Terrakotła. Der Verlauf der Trockenschwindung von Massen wird durch yerschiedene 
Zusiitze yerschieden becinfluBt, wie in  3 K urventafeln gezeigt wird. (Fuels and Fur- 
ńaces 8 . 1111—14. Aug. 1930. Northwestern Terracotta Co.) S a lm a n g .

Karl Werner, Uber den elektrischen Widerstand einiger feuerfester Stoffe bei hohen 
Temperaturen. Der W iderstand wurde yon 1600° abwiirts bis zu einem W erte yon
1 000 000 Ohm gemessen. Dieser W ert lag bei Tempp. der Rotglut u. war bei yerschie-
denen Stoffen yerschieden hoeli gelegen. Die Temp.-Widerstandskurye hatte  logarithm. 
Verlauf, die logarithmierten W erte lagen ungcfahr auf einer Geraden. Der elektr. 
W iderstand ist um so geringer, je geringer die Porositat ist, aber eine GesetzmaBigkeit 
h a t nicht erm ittelt werden konnen. Der W iderstand von SiO, nimm t bei niedrigen 
Tempp. bereits merklich ab, spater jedoch langsam. Bei A1,03 nim m t der W iderstand 
erst bei hóherer Temp. ab, dann aber stark. Noch geringeren W iderstand haben CaO 
u. MgO, am geringsten aber Tonsubstanz. E r betragt bei 700° 500 000 Ohm/ccm, 
bei 1600° 800 Ohm/ccm, d. i. ł/n  des W iderstands von S i02. FluBmittel driicken 
den W iderstand erheblich herab. Die W erte fiir Tonsubstanz werden bei niederen 
Tempp. durch Zusatz von l°/o Fe20 3 auf bei Zusatz von 2°/0 Fe20 3 auf 1/15 erniedrigt,
bei hóheren Tempp. gleichen sich aber die W erte mehr aus. Dasselbe g ilt fiir dio iibrigen 
Stoffe bei Zusatz yon Verunreinigungen. (Spreclisaal 63. 537—39. 557—59. 581—83. 
599—601. 619—23. 14/8.) S a lm a n g .

Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber gemischte Portlandzemenle. V II. (VT. vgl. 
C. 1930. I I . 1756.) Festigkeiten yerschiedener Mischzemente. (Journ . Soc. chem. 
Ind ., Japan  [Suppl.] 33. 192 B—96 B. Ju n i 1930. Tokyo, Univ. Silicatinst.) S a lm .

Alton J. Blank, Die Chemie der Portlandzementherstellung. I. Wirkung von 
Kieselsdure. Hochkieselreiche Mischungen brennen sich schwierig bei hohem Brenn- 
stoffaufwand. Selbst bei feiner Mahlung geht dio Rk. schwierig vor sich bei geringer 
Ausbeute u. hohem Anteil an  Unloslichem. Die Klinker haben kleines Volumen. Die 
so hergestellten Zemente binden u. erharten langsam. Sie sind aber gesund u. gegen 
allerlei Einfliisse sehr bestandig. Die Anfangsfestigkeiten sind gering, aber die Nach- 
erhartung ist gut. (Concrete 37. N r. 3. 85—87. Sept. 1930. Puebla, Mexico, Co. de 
Cemento Portland ,,Landa“ .) S a lm a n g .

Kogakuschi Katsuzo Koyanagi, Warum rertrdgt sich Tonerdeschmelzzement nicht 
mit Portlandzement ? Die H ydratation  von Sehmelzzement yerlauft nach der Gleichung:
2 (Ca0Al20 3) +  11 H 20  =  2 CaO-A120 3- 8 H 20  +  2 Al(OH)3. Diese Rk. is t reversibel
u. findet verhaltnismaBig langsam "statt. Bei Ggw. yon K alk yerlauft sie anders: 
CaO-A120 3 +  Ca(OH)2 +  7 H20  =  2 CaO-A120 3- 8 H 20 . Diese Rk. is t irreversibel u. 
findet sehr schnell s ta tt. Dies" is t die Ursache des Schnellbindens bei der gemeinsamen 
Verarbeitung von Tonerdezement m it Portlandzement oder anderen kalkreichen hydrau- 
lischen Bindemitteln. (Zement 19. 866—69. 11/9. 1930. Japan.) SALMANG.

163 *
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E. Owen Williams, Abbindung und Druckfestigkeitswerte friihhochfester Zcmente. 
Vf. macht Angaben, welche die Venvendung hóhercr Festigkeitswerte ais bisher iiblich 
ais Grundlage von Konstruktionen ais erlaubt ersohoinen lassen. (Conorete 37. Nr. 3. 
41— 42. S ep t. 1930.) S a lm a n g .

E. Y. Bragger, Porttandzement fiir Baumórtel. Yf. empfiehlt den Mortel m it 
wenig W. bis zur schwachen Abbindung 2—3 Stdn. lagern zu lassen u. dann m it mehr 
W. erst zu verarbeiten. H ierdurch wird die lastige Schwindung vermieden. Man kann 
auch den Mortel sofort m it der notigen W.-Menge anmaclien u. die M. 3 Stdn. liegen 
lassen. (Conerete 3 7 . Nr. 3. 30—31. Sept. 1930. Cleveland, Ohio.) S a lm a n g .

Hofherr, Die heutige deutsche Ziegelindustrie. (Dtsch. Ziegel-Ztg. 1 9 3 0 . 463— 65. 
3/9. 1930.) S a lm a n g .

P. Thor, Die Bewerłung der Abwdnneąudlen einer Ziegelei fiir  eine kiinstliche 
Kammertrocknerei zu ebener Erie. (Dtsch. Ziegel-Ztg. 1 9 3 0 . 452—54. 27/8. 1930. 
Bremen.) S a lm a n g .

W. Leder, Trocknungsanlagen neuzeitlicher Dampfziegeleibetriebe. (Tonind.-Ztg. 54. 
1242—44. 1255—56. Sept. 1930. Oldenburg, Warmewirtsclmftsstelle.) P f l u c k e .

Pietrkowski, Nomogramme zur Bestimmung der Materialkosten einer Betonmischung. 
(Beton u . Eisen 2 9 . 301—02. 20/8. 1930. Berlin.) S a lm a n g .

Shoichiro Nagai und Kosuke, Yoshizawa, Untersuchungen uber die Feinschicht 
au f Zementmorteln und Beton. I I .  (I. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 276.) Diese Schicht bestand aus 
Gluhverlust (C02 +  H 20) bis zu 30%. SiO„ bis zu 30%. CaO bis zu 65%  u. S i03 
bis zu 3% . CaCÓ3 uborwiegt. Bei viel W. is t dio Bldg. von Gips betraehtlich, auch 
bildet sich dann viel mehr CaC03. (Journ . Soc. chem. Ind ., Japan  [Suppl.] 3 3 . 19 B 
bis 21 B. Jan . 1930. Tokyo, Univ. Silicatinst.) S a lm a n g .

E. Albrecht, Verfakr en zur Prufung unebener Platten auf Bruchfestigkeit. (Keram. 
Rdsch. 38 . 403—04. 438—39. 26/6. 1930. Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt. —
C. 1 9 3 0 . II . 1116.) Sa l m a n g .

Franz Salaquarda, Quantiiative Bestimmung der Oxydationsstufen des Eisens und 
des Mangans im Glas. E in Glas Na20 -3  S i02 wurde m it steigenden Fe20 3-Mengen u. 
un ter verschiedenen Bedingungen erschmolzen u. die Oxydationsstufe des Fe u. Mn 
bestimmt. Bei reinen Fe-Glasern stellt sich stets dasselbe Gleichgewicht ein, auch wenn 
m it Salpeter geschmolzen wurde. Die TJnabhangigkeit der Farbę dieser Glaser vom 
Fe20 3-Geh. wird unter Heranziehung anderer Beobachtungen diskutiert. In  reinen 
Mn-Glasern besteht ebenfalls ein Gleichgewicht zwischen den beiden Oxydations- 
stufen, wobei der Anteil des hoherwertigen Mn ungefiihr proportional der eingefiihrten 
Menge dieses Metalls ist. Die Bldg. des hoherwertigen Mn ist abhangig von den oxy- 
dierenden Schmelzbedingungen u. unabhangig von der W ertigkeit des eingefiihrten 
Mn. Bei Gemischen yon Fe u. Mn im Glase stellt sich das Gleichgewicht zwischen 
den beiden Oxyden des Fe unabhangig von Mn ein, obwohl letzteres viel 0 2 wahrend 
des Sehmelzens abgibt, u. schlieClich nur ais MnO in den Glasern yorliegt. (Glastcchn. 
Ber. 8 . 265—70. Aug. 1930. Sendlinger Opt. Glaswerke.) S a lm a n g .

H. Ritter. Zur Untersuchung einer Entfarbungsmischung fu r  Glasschmelzen. Eine 
Glasentfarbungsprobe enthielt Braunstein, Se u. As20 3. 1 g wurde m it einer Lsg. 
von 3—4 g K J  in  5 ccm W. m it HC1 (1,124) versetzt. Nach Lsg. des Braunsteins (ohne 
Abscheidung von J) wurde bis fast zur Entfarbung 1/10-n. Na-Thiosulfat zugegeben. 
Der SchluB der T itration  wurde an  der filtrierten u. ausgewaschenen Fl. m it Starkelsg. 
u. Thiosulfat zu Ende gefiihrt. Letzteres g ibt den Geh. an Braunstein u. Selenit an. 
E ine 2. Probe der Substanz (1 g) wurde in  konz. HC1 am RuckfluBkuhler gelost. Nach 
Austreiben von Cl wird S 0 2 warm eingeleitet u. rotes Se gefallt. Se wird durch Kochen 
in  die schwarze Modifikation iibergefuhrt, kalt in  einem Jenaer Tiegel filtriert, m it 
W. u. A. ausgcwaschen u. gewogen. Se durch 0,00 198 dividiert, wird von der ge- 
fundenen Menge Thiosulfat abgezogen. Die Differenz ergibt, m it 0,00 435 multipliziert, 
den Braunstein. Zur As-Best. wurde 1 g Substanz m it 10-cm starker NaOH versetzt, 
spater unter Schutteln m it W. verdunnt u. filtriert. Von dem 250 ccm betragenden 
F iltra t werden 50 ccm m it HoSOj neutralisiert (Phenophthalein!) u. nach Zugabe von 
20 ccm gesiitt. NaH C03- sowie Starkelsg. m it 1/ 10-n. J-Lsg. bis zur bleibenden Blau- 
farbung titrie rt. Die Menge J-Lsg., m it 0,004 949 multipliziert, ergab die Menge As20 3. 
(Sprechsaal 63 . 700—701. 11/9. 1930. Ilmenau, Thuring. Staatspriifungsamt.) S a lm .

R. Rieke und W. Schade, Uber die Bestimmung des Mullitgehaltes von Porzellanen 
auf chemischem IYege und die Beziehungen zwischen dem so ermittelten Mullitgehalt und 
den Eigenschaflen des Porzellans. Vff. untersuchen die Bedingungen, unter denen bei
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Behandlung von Porzellan m it H F  vergleichbare u. der W irklichkeit nahe kommende 
W erte fiir Mullit herauskommen. Temp., Starkę u. Einwirkungsdauer der H F  miissen 
innegehalten werden. Der EinfluB der rationellen Zus. auf den Mullitgeh. wurde an 
einer Reihe von Porzellanen festgestellt. Es lassen sich Beziehungen zwischen dem 
Mullitgeh. u. der D., der Festigkeit u. der Brenntemp. technischer Porzellane sowie 
ihrer Zus. ziehen. W urde in  einer Porzellanmasse der Kaolin durch andere Kaoline 
ersetzt, so kam en groBe Schwankungenim Mullitgeh. vor. Die Transparenz der Scherben 
konnte aber m it dem Mullitgeh. n icht in  Beziehung gebracht werden. (Ber. Dtsch. 
keram. Ges. 11. 427—42. Aug. 1930. Charlottenburg, Chem.-techn. Vers.-Anstalt d. 
Staatl. Porzellanmanufaktur.) SALMANG.

J. A. Lavergne, Volumen, Dichie und Porositat keramischer Korper. Vf. empfiehlt 
die hydrostat. Waage zur Best. des scheinbaren Volumens. Jede Waage m it 0,3 g 
Empfindlichkeit kann benutzt werden. Der Vorteil der Methode liegt in  der 
Schnelligkeit, m it der an  groBen Stiicken gemessen werden kann. (Tonind.-Ztg. 54. 
1111—12. 25/8. 1930. St. Ghislain.) Sa l m a n G.

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges., iibert. von: F. Weidert, Berlin, Glasher- 
stellung. Glasflussen iiblicher A rt werden Mischungen von Nd20 3 u. P r ,0 3 zugesetzt. 
Die relativen Mengen der Oxyde liegen zwischen den Verhaltnissen 4: 3 u. 3 :5 . Die 
Farben der erhaltlichen Erzeugnisse schwanken je nach dem Standpunkt des Be- 
schauers zwischen Hellrot, Grlinblau u. Braungriin. (E. P. 329 946 vom 29/10. 1929, 
ausg. 13/6. 1930. Prior. 15/12. 1928.) K u h l in g .

Soc. La Radiotechniąue, Paris, Iierstdlung eines Schmelzglases mit geringer 
Wdrmeausdehnung. (D. R. P. 505 782 K I. 32b vom 22/9. 1926, ausg. 22/8. 1930.
F . Prior. 22/9. 1925. — C. 1927. I . 788 [E. P. 258 872].) K u h l i n g .

Glashuttenwerke vormals J. Schreiber & Neffen, Reitzendorf, TeB, Tschecho- 
slowakei, Glas fiir Reflexionszwecke. (D. R. P. 505 947 KI. 32b vom 24/9. 1929, ausg. 
27/8. 1930. Tschechoslow. Prior. 19/12. 1928. — C. 1930. I I . 1270 [F. P. 682 769].) K u.

Humphrey Desmond Murray und Douglas Arthur Spencer, England, Verbund- 
glas. Man vereinigt die Komponenten, z. B. zwei Glasplatten m it einer geschmeidigen 
Zwisehenfolic aus Celluloid oder Celluloseaeetat, in Ggw. einer Emulsion von zwei 
miteinander nicht mischbaren Fil., von denen die eine ein Losungsm. fur den Cellulose- 
ester u. die andere ein Losungsm. fiir den tJberzugsstoff, z. B. Gelatine, ist. Eine 
geeignete Emulsion enthalt z. B. Amylalkohol u. W. oder Am ylacetat u. W. unter 
Żugabe von Spuren J .  (F. P. 683 459 vom 17/10. 1929, ausg. 12/6. 1930. E. Prior. 
27/10. 1928.) E n g e r o f f .

Pittsburgh Platę Glass Co., Pennsylvanien, iibert. von: William Owen, Pitts- 
burgh, Pennsylvanien, Verbundglas m it bestimmten, zuvor festgelegten Abmessungen. 
Man yereinigt die Glasplatten m it der Pyroxylineiińa,ge in bekannter Weise, benutzt 
jedoch P latten  von groBeren Abmessungen ais die, welche die fertige P latte  besitzen 
soli. Durch Abschneiden yon Streifen auf allen Seiten der Verbundglasplatte werden 
die gewunschten Abmessungen erzielt. (A. P. 1771 416 vom 2/11. 1928, ausg. 29/7. 
1930.) E n g e r o f f .

F. P. Jones, Hooton, England, Keramische Gegenstande. Mischungen yon Riick- 
standen der Sodaindustrie u. Ton, Schiefer, Mergel o. dgl. werden zu Ziegeln, 
Rohren o. dgl. geformt, in einem geschlossenen Raum getrocknet u. bei yerschiedenen, 
der N atur der Bestandteile angepaBten Tempp. gebrannt. (E. P. 327247 vom 25/2.
1929, ausg. 24/4. 1930.) K u h l in g .

Sven Ludvig Alexander Oden, Stig Giertz-Hedstrom, Stockholm, und Donovan 
Ragnar Efraim Werner, Djursholm, Schweden, Herstellung poróser Baustoffe. (D. R. P. 
505 361 K I. 80b yom 29/3. 1927, ausg. 18/8. 1930. — C. 1928. I . 2289/90 [F. P .
633 197].) K u h l in g .

Albert Sommerfeld, Berlin, Herstellung kiinstlichen Marmors durch geeignetes 
Zusammenbringen von Zement- oder Kunststeinformmassenteilen, die yerschiedene 
wasserlósliche, ais Lsgg. nach dem Zusammenbringen der Massenteile in den Kontakt- 
zonen fiirbend miteinander reagierende Mineralsalze enthalten, dad. gek., daB die m it 
den Lsgg. der Mineralsalze getrankten Massenteile in erdfeuchtem Zustande zusammen- 
gebracht werden. — Die Erzeugnisse besitzen sehr gefallige, naturahnliche Farbungen 
u. Aderungen. (D. R. P. 506116 KI. 80b yom 24/7. 1925, ausg. 29/8. 1930.) K u h l .

Friedrich Deidesheimer, Frankfurt a. M„ Herstellung von Zementbetonkorpem 
aus einem hohlraumarm zusammengesetzten Steingeriist m it Zement ais Bindemittel,
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dad. gek., daB die das Steingeriist bildenden Anteile in an sich bekannter Weise m it W. 
bis zur Sattigung angefeuchtet u. dann m it Zementmilch durch besonders kraftiges 
mechan. Misclien durchsetzt werden, um in iiblicher Weise weiter verarbeitet zu werden.
— Die Zementmilch wird zweckmiiBig mittels sclmellbindenden Zements hergestellt. 
(D. R. P. 506 532 K I. 80b vom 5/2. 1929, ausg. 5/9. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Geformte Massen. Glimmer- 
blattchen werden m it einem Bindemittel, welches aus nicht gehiirteten, gegebenenfalls 
m it einem organ. Lósungsm. verd. Kondensationserzeugnis von mehrwertigen Alkoholen 
u. mehrbas. Sauren u. gegebenenfalls organ, oder anorgan., absorbierenden Fiillstoffen, 
wie Asbcstpulver, CaSO,„ Kieselgur o. dgl., besteht, unter Erhitzen u. Druck verkittet. 
(E. P. 329 878 vom 28/6. 1929,"ausg. 19/6. 1930.) K u h l i n g .

Berry, Wiggins & Co., Ltd., und H. H. Holmes, London, Strafieńbausloffe. 
Ungereinigtes Steinmatcrial wird m it geringen Mengen Krcosot oder Kreosotol behandelt 
u. dann m it einem geschmolzenen Bitumen gemischt. (E. P. 330 072 vom 22/4. 1929, 
ausg. 26/6. 1930.) K u h l in g .

South Metropolitan Gas Co., H. Pickard und C. M. C. Hughes, London, 
Stralienbaustoffe. Die Stoffe bestehen aus Mischungen von Steinkohlenteer, in welchem 
Kohle fein verteilt ist, u. dessen Konsistenz gegebenenfalls durch Zusatz von Pech
erhoht ist, Steinstaub u. Hartgestein von passender KorngroBe. (E. P. 329 569 vom
23/7. 1929, ausg. 12/6. 1930.) K u h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
P. E. Lander und Barkat Ali, Stickstoffixierung in  Pandschab. Die Verss. 

ergaben, daB durch Pulverisierung des Bodens durch geeignete MaBnahmen die N-Fixie- 
rung nicht beeinfluBt wird. (Memoirs Dpt. Agricult. India 2. 1—28. April 1925. Punjab
u. Lyallpur.) Gr im m e .

Ernest Vanstone, Soli die Nitrifikation rerdammt icerd&n ? Vf. bespriclit die 
Yorziige u. Nachteile der Nitrifikation im Boden vom Standpunkte der Pflanzen- 
emahrung. (Fertiliser 15. 503. 3/9. 1930.) Gr im m e .

R. Reincke, Untersuchungen iiber die Mineralisation des Humusstickstoffs unter 
wachsenden Wiesenbestdnden a u f Niederungsmoorboden. Der Geh. an Mineral-N ist 
im Verhaltnis zum Gesamt-N sehr gering. Vf. nimm t an, daB die Bakterien genau 
die Mengen Mineral-N produzieren, die die Pflanzen aufnehmen u. daB dadurch der 
Geh. an Mineral-N immer ziemlich gleich bleibt. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 81. 
210—21. 29/7. 1930. Neu-Hammerstein, Moorversuchswirtschaft, bakteriolog. Labo
ratorium.) E n g e l .

Sandor Arany, Gabor Bujk und Jeno Gidró, Beitrage zur Kenntnis der chemischen 
Zusammensetzung der Boden in  der ungarischen Tiefebene. II . Pflanzennahrstoffgehalt. 
(I. ygl. C. 1930. I I . 447.) Die Boden der Tiefebene sind an rohen Pflanzennahrstoffen im 
allgemeinen reich, jedoch befindet sich nur ein geringer Bruchteil der gesamten Pflanzen- 
nahrstoffe in 11. Zustande. (Mezogazdasagi-Kutatasok 3. 317—33. Juli/Aug. 1930. 
Debrecen [Ungarn], Landw. Versuchsstat.) Sa i l e r .

Alb, J. J. Vande Velde und A. Verbelen, Biochemische Untersucliungen iiber 
Kulturbdden. I I . Uber das Adsorptionsi-ermogen des Kulturbodens. (Vgl. Ć. 1930.
I I .  1600.) Vergleichende Verss. iiber Adsorption der Anilinfarbstoffe Metliylenblau, 
M ethylviolett u. Methjdgriin, ferner von Peptonlsg. u. Zentrifugenmagermilcli durch
4 verschiedene Boden. Wiedergabe der Resultate in tabellar. tJbersichten. Bei der 
Magermilch tra t  infolge der Bodenenzyme Gerinnung ein. Im  Ganzen verlief das Ad- 
sorptionsvcrmogen der Boden parallel u. is t nach Ansicht der Vff. ein Ausdruck fiir 
den Verteilungszustand der Teilchen. (Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 12. 147—54. 
10/9. 1930. Gent, Univ.) _  ̂ G r o s z f e l d .

J. M. Russjr., Ausrauchem mit Athjlenoxyd. Es1 wird die Anwendbarkeit von 
Athylenoxyd zusammen m it festem C 02 zur Vernichtung yon Schadlingen an Bei- 
spielen Teranschaulieht. Die Bedingungen fur das Ausrauchem bei Atmospharen- 
druck u. im Vakuum fiir die verschiedensten Zwecke werden festgelegt. (Ind. engin. 
Chem. 22. 328—32. April 1930. New York.) JUNG.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dungemittel. NK.-COOK 
oder dieses Salz enthaltende Rohstoffe werden bei Abwesenheit von viel W. m it einer 
Saure oder einem sauren Salz oder m it beiden behandelt, u. das Erzeugnis gegebenen-
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falls, z. B. m it NH3, neutralisiert. Andere Diingemittel, wie Harnstoff, H 3P 0 4 ent- 
lialtcnde oder mehrere dieser Stoffe konnen hinzugefiigt werden. (E. P. 329 883 vom 
1/7. 1929, ausg. 13/6. 1930.) K u h l in g .

Heerdt-Lingler G. m . b. H., Frankfurt a. M., Verfahren und Yorrichtung zur 
Bekampfung von Schadlingen, dad. gek., daB man die Bekiimpfungsmittel, z. B. Cyanide, 
insbesondere Ca(CN)2, in Form von Kugeln, Briketts o. dgl. in geeigneten Vorr. zu 
Pulver zerreibt u. zugleieh durch einen Luftstrom zerstaubt, wobei Zerkleinervorr. u. 
Luftstromerzeuger m it demselben Handgriff betiitigt weęden. (Aust. P. 19 006/1929 
vom 20/3. 1929, ausg. 15/10. 1929.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Hage- 
nest, Wiesdorf, und Friedrich Wilhelm Stauf, K oln ), Herstellung einer Cupricyan- 
uerbindung, dad. gek., daB man die wss. Lsg. eines Mol. eines Cuprisalzes m it einem 
Mol. NH 3 u . 2 Mol. GN in Form eines Salzes der CNH ver\vendet. — Das Erzeugnis soli 
ais Schadlingsbekampfungsmittel venvendet werden. (D. R. P. 505 631 K I. 12k vom  
4/9. 1928, ausg. 2 1 / 8. 1930.) K u h l i n g .

Alexander Menesdorfier, St. Albans, Australien, Schadlingsbekampfungsmittel, 
bestehend aus 4 Unzen K„Cr2Ó7, 1/.1 Unze K M n O 1/2 Unze oder mehr Malachitgriin 
u. 100 Gallonen W. (Aust."P.‘ l 8 121/1929 vom 30/1.1929, ausg. 8/10. 1929.) T h i e l .

Societa Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, Herstellung eines Mittels zur 
Bekampfung pflanzlicher Krankheiten, bestehend aus CuO ■ CaCL, ■ xIL,0. Man erhalt 
diese Verb., indem man Cu(OH)„ m it einer CaCJ2-Lsg. in der Hitze reagieren laBt, 
wobei Cu(OH), entwedcr in ublicher Weise durch Umsetzung von Cu-Salzlsgg. mit 
Hydroxyden dargestellt wird oder nach der Methode von L o r e n z  (Elektrolyse einer 
N a2S 04- oder N aN 03-Lsg. m it Cu-Anode) oder durch Elektrolyse einer Alkali- oder 
Erdalkalichloridlsg. m it Cu-Anode u. nachfolgender Oxydation, z. B. mittels Luft. — 
Z. B. kocht man 20 g durch Elektrolyse erlialtenes Cu(OH)2 ca. 2 Stdn. m it 100 ccm 
einer CaCl2-Lsg. von 30° Be unter fortwahrendem Umriihren u. trocknet das ab- 
geschiedene Pulyer bei Tempp. bis zu 150°. (F. P. 670 321 vom 26/2. 1929, ausg. 
27/11. 1929.) T h i e l .

Gosta Osvald, Stockliolm, Schweden, Fungicide Mittel zur Bekampfung der 
Krankheiten des Getreides, der Pflanzen, des Holzes usw., bestehend aus fungiciden 
organ. Farbstoffen m it einer oder mehreren giftigen Komponenten, z. B. des As, Cu, 
Hg usw., allein oder im Gemisch m it anderen Fungiciden, Verdunnungsmitteln, Sti- 
mulantien usw. — Die allgemeine Formel soleher Farbstoffe ist: R x—N—N—R—N— 
N—R 2, wobei R  einen Plienyl-, Diphenyl- oder Stilbenrest, R-t u. R 2 Bzl. oder Kap- 
thalinverbb. darstellen, die auxochrome Gruppen u. As, Hg, Cu, F  o. dgl. enthalten, 
z. B.

OH
i

< _____/  \ _____ /  \ . _________________________/ "

0A s S 03Na SOjNa NO,
Die Farbstoffe konnen auch in Form ihrer Lacke m it fungiciden Schwermetallen 

Verwendung finden. (E. P. 290 288 vom 5/5. 1928, ausg. 4/7. 1928. Prior. vom 
13/5. 1927.) T h i e l .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: William R. Veazey, Cleveland Heights, 
V. St. A., Insekticides Mittel, bestehend aus Pb3(A sO ^  m it Zusatz von 1—2%  KiFe(CN)6, 
das zum Teil durch ein unl. Salz der Ferrocyanwasserstoffsaure, z. B. ZnJFe[CN)a 
ersetzt sein kann. Der Zusatz erleichtert die Suspendierung des Pb-Salzes in W. — 
Ahnliche Effekte erzielt man durch Zugabe von Alkaliarsenaten, -phosphaten, -citrat, 
Ferro-, Ferri-, Nickelo-, Nickeli-, Cóbalto-, Chromo-, Chromi- u. Platinocyanid. (A. P. 
1737132 vom 21/2. 1923, ausg. 26/11. 1929.) T h i e l .

Societe des TJsines Chimiąues Rhone-Poulenc, Frankreich, Insektenzertilgungs- 
mittel, bestehend aus Dicalciumarsenit, das man durch Behandeln von Calciumarsenit 
m it Mineralsauren u. darauffolgender Zugabe von CaO erhalt. — Z. B. behandelt man 
10 kg Ca-Arsenit, das 44%  As„03 u. 44% CaO enthalt, m it 7,19 kg H 2S04 von 50° Be 
u . g ibt dann bei 50—55° 1,4 kg CaO zu. Das getroclcnete Prod. enthalt 24% As20 3 
u. ist gegeniiber dem wenig wirksamen Ausgangsmaterial stark  tosiseh. (F. P. 671 646 
vom 18/3. 1929, ausg. 22/11. 1929. D. Prior. 3/7. 1928.) T h i e l .
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[russ.] Jelisaweta Alexandrowna Domratschewa, Physiko-mechanischc und chenńsche Bodcn- 
analyso. Kurzer Leitfaden. 2. Auflage. Moskau, Leningrad: Staatsverlag. 1930. 
(184 S.) Rbl. 1.50.

[russ.] Iwan Nikolajewitsch Antipow-Karatajew und A. I. Eabinerson, Bodenkolloide und 
Mcthoden zu ihrer Untersuchung. Leningrad: „Petschatnja". 1930. (283 S.) Rbl. 4.50.

V ni. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
T. A. Rickard, Die friiheste Anwendung der Metalle. Ausfuhrliche Wiedergabe 

der C. 1930. I . 3596 referierten Arbeit. (Journ. Inst. Metals 43. 297—365. 
1930.) E d e n s .

F. A. Freeth, Der Einflu/3 der Technik auf die Forschung. (Journ. Inst. Metals 43. 
369—82. 1930.) E d e n s .

Gustav Krebs, Der EUipsoiddrehofen m it Olfeuerung. Es wird ein Ellipsoid- 
drehofcn m it Olfeuerung beschrieben. An Hand von Betriebsergebnissen werden die 
Wirkungsweise u. die Yorteile des Ofens erórtert. Der Ofen bietet eine hohe Schmelz- 
leistung bei leichter Ofenbedienung, Schonung des Ofenfutters, geringem Olverbrauch, 
Erspam is an Schmelzerlóhnen u. prakt. abbrandfreien Schmelzen. (GieBerei 17. 
884— 88. 5/9. 1930.) E d e n s .

Friedrich Korber. Zur Frage der Normung der Priifbestimmungen fiir Ghifleisen 
unter Berucksichtigung der Moglichkeilen einer internalionalen Regelung. Nach einer 
Besprechung der Priifungsbedingungen fiir GuBeisen laut DIN 1691 werden Herst. u. 
Abmessungen von deutschen, engl. u. amerikan. Probestaben fiir den Biegevers. mit- 
einander verglichen. Es wird vorgeschlagcn, einen Einheitsstab von 30 mm Durch- 
messer u. 500 mm Lange bei einer Auflageentfernung von 450 mm einzufiihren. Ferner 
werden dio Vorschriften fiir die Abmessungen der Probestii.be fiir den Zugvers. in 
Deutschland, England u. Amerika besprochen, u. es wird die Herst. der Probestabe 
diskutiert. Endlich wird eine W ertbeurteilung der Priifung durch Biege- bzw. Zugyers. 
in den verschiedenen Landern gegeben. (GieBerei 17. 870—75. 5/9. 1930. Dusseldorf,

Franz Roli, Die Hartę des Gufleisens in  Abhiingiglceit von der Temperatur. Nach 
allgemeinen Bemerkungen uber die Beziehung zwischen der H artę u. anderen Eigg. 
des GuBeisens, wie Festigkeit, Bearbeitbarkeit, VerschleiB, wird eingegangen auf 
Arbeiten uber die Abhangigkeit der H artę  von der Priiftemp. Es wird dann b e ric h te t 
iiber Hartepriifungen m it  dem BATJMANNschen Schlagharteprufer an ferrit. u. zementit. 
GuBeisen in Abhangigkeit von der Priiftemp., ferner iiber den EinfluB von Si. Fem er 
wird der EinfluB der Gliihzeit vor der Hartepriifung Terfolgt, wobei festgestellt wird, 
daB das Erreichen des Gleichgewichtszustandes bei den verschiedenen GuBeisensorten 
verschieden lange dauert. Erorterung. (GieBerei 17. 864—70. 5/9. 1930. Leip- 
zig.) E d e n s .

M. Waehlert und H. Ostermann, Uber Nickel-Kupfer-Chrom-Gupetien. Yff. be- 
richten iiber vergleichende Unterss. an unlegiertem u. legiertem GuBeisen, die m it 
HoSOj, HC1, Seewasser, Salzwasserspriihregen angestellt wurden u. einen guten Kor- 
rosionswiderstand des legierten GuBeisens erkennen lassen. (Legiertes GuBeisen. 
Reihe B. Nr. 8 . 10 Seiten Sep.) K a l p e r s .

Leon Thiery, Einflu/3 von Nickel und Chrom au f die Eigenschaften des Schmiede- 
eisens. Es wird der EinfluB von Ni- u. Cr-Zusatzen untersueht. Die Proben werden 
nach dem Schmelzen erneut 65 bzw. 70 Stdn. auf 910 bzw. 830° erhitzt u. dann m it 
einer Gesehwindigkeit von 5° bzw. 3°/Stde. auf 650° abgekuhlt. Die so behandelten 
Proben werden auf ihre mechan. Eigg., sowie mikrograpb. untersueht. Ni kann in 
bezug auf die Graphitierung das Si ersetzen; man kann die Graphitierungstemp. herab- 
setzen u. erhalt einen sehr feinen u. besser verteilten Graphit. Chrom verhindert die 
Graphitierung. (Compt. rend. Aead. Sciences 191. 47—49. 7/7. 1930.) K l e m m .

G. Kurd jurno w und G. Sachs, Uber den Mechanismus der Stahlhartung. Ausfiihr- 
liche Arbeit des in C. 1930. I I .  451 referierten Auszuges. (Ztschr. Physik 64. 325—43. 
28/8. 1930. Berlin-Dahlem, Mitt. K. W .-I. Metallforsch.) E d e n s .

W. E. Prytherch, Gase in  Kupfer und ihre Entfernung. Die Lóslichkeit von Cu fiir 
die Gase H 2 u. S 0 2 nim m t bei der Erstarrung stark  ab, wobei dio GieBtemp., die Ab- 
kuhlungsgeschwindigkeit u. wahrscheinlich auch die Koldllenform eine groBe Rolle 
spielen. Zur Entfernung der Gase eignen sich folgende Methoden: 1 . nach der lang- 
samen Abkiililung wieder einschmelzen u. dann vergieBen, 2. ein inakt. Gas wie N 2

K. W. I. Eisenforsch.) E d e n s .
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in das Metali blasen u. 3. im Yakuum schmelzen. Die Entfernung von H 2 aus Cu 
durch Zugabe von Cu02 verlauft nur langsam u. unvollkommen. (Journ. Inst. 
Metals 43. 73—80. 1930.) E d e n s .

S. Arzibyschew und W. J. U. Juschakow, Verdnderung des Widerstandes von 
Nickeldraht beim Spannen mit gleichzeitiger Erwdrmung. Es werden Verss. ausgefiihrt 
uber die Abhangigkeit des elektr. Widerstandes eines Ni-Drahtes beim Ziehen; m it 
steigender Langung des Drahtes sinkt der elektr. W iderstand auf ein Minimum u. 
nimm t dann wieder zu. Diese Erscheinung ist abhangig von der Temp. u. verschwindet 
yollkommen beim Curiepunlct, womit es ais erwiesen angenommen wird, daB der elektr. 
W iderstand eines Ni-Drahtes m it seinem Ferromagnetismus eng zusammenhangt. 
(Ztschr. Physik 64. 405—11. 28/8. 1930. Irtusk.) E d e n s .

W. R. D. Jones, Eine Bemerlcung uber metallisches Magnesium. Unterss. an sehr 
reinem, durch Verdampfen erhaltenen Mg im Vergleich zum handelsublichen Mg 
zeigen, daB das verdampfte Mg bessere Eigg. besitzt ais das handelsubliche u. sich 
deshalb fiir mctallograph. Unterss. sehr eignet, da es yerhaltnismaBig billig ist. U nter
sucht werden: Geh. an Verunreinigungen mittels Spektralanalyse, Festigkeitseigg. 
u. Brinellharte. (Journ. Inst. Metals 43. 237—40. 1930.) E d e n s .

R. Genders, Makrostruktur von Ouplegierungen; Einflufl von Turbulenz durch 
Gase. Es wird festgestellt, daB die M akrostruktur kleiner GuBblócke beeinfluBt wird 
durch Gase, die entstehen, wenn die Form m it einer fliichtigen Masse gestrichen ist. 
Der Vorgang beim GieBen wird erórtert, u. es wird der EinfluB von GieBtemp., GieB- 
geschwindiglceit u. GroBe der Form besprochen. (Journ. Inst. Metals 43. 187 
bis 192. 1930. Woolwich, Communication Research Department.) E d e n s .

U. Dehlinger und L. Graf, Ober Umwandlungen von festen Metallphasen. I. Die 
tetragonale Gold-Kupferlegierung AuCu. An Hand von rontgenograph. Aufnahmen 
wird festgestellt, daB die Umwandlung des kub. Mischkrystalls m it 50 Atom -%  Au 
u. 50 Atom -%  Cu in die tetragonale Verb. AuCu durch direkte Formanderung des 
Gitters vor sich geht, wobei zunachst ein Zwischenzustand entsteht, der im Gegensatz 
zu der weichen Verb. sehr hart ist. Messungen des elektr. Widerstandes u. der Festig- 
keit erganzen die Unterss. Zum SchluB wird yersucht, eine atomist. Deutung des 
Zwischenzustandes zu geben, wobei der EinfluB der freien Metallelektronen bei der 
Umwandlung erórtert wird. (Ztschr. Physik 64. 359—77. 28/8.1930. S tuttgart.) E d e n s .

R. Lancaster und J. G. Berry, Einige Angaben uber Spritzgujilegierungm auf der 
Zinkbasis. Ausfuhrliche Wiedergabe der C. 1930. I. 3599 referierten Arbeit. (Journ. 
Inst. Metals 43. 241—45. 1930.) E d e n s .

C. F. Elam, Die Diffusion von Z ink in  Kupferkrystalle. Es wird festgestellt, daB 
Zn nur zum Teil u. nur bei Tempp. uber 450° in einen Cu-Krystall hineindiffundiert 
unter Bldg. von a-Messing. Fem er wird gefunden, daB Zn auch in /3-Messing hinein
diffundiert unter Bldg. einer Schicht von y-Messing. Dabei wurde auch Zwillings- 
bldg. beobaehtet. Endlich wird auch die Diffusion von Zn aus einem Messingkrystall 
heraus untersucht. Es wird gefolgert, daB die Diffusion von Zn in Cu schwierig ist 
u. Tom Dampfdruck des Zn abhangt. (Journ. Inst. Metals 43. Nr. 1.217—35.1930.) E d .

Pierre Chevenard und Albert Portevin. EinfluP des Anlassens a u f die Ausdehnung 
und Hartę der geharteten Aluminiuin-Siliciumlegierungen. Die Unterss. erfolgten in 
der Absicht, festzustellen, ob das in den industriellen Al-Legierungen stets vorhandene 
Si nicht die Ursache fiir die wahrend des Anlassens der geharteten Al-Cu-Legierungen 
beobachtete K ontraktion ist. Die bei 525° geharteten Al-Si-Legierungen wurden an- 
gelassen u. ihr Verh. m it dem Differentialdilatometer beobaehtet. Die Ergebnisse 
besagen, daB das Si fiir die Kontraktion der Legierungen nicht Terantwortlich zu 
sein scheint u. daB diese Erscheinung ihre Erklarung noch nicht gefunden hat. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 191. 252—54. 4/8. 1930.) • K a l p e r s .

R. Genders, Aluminiumbrmzen. An Cu-Zn-Al-Legierungen wird der EinfluB von 
Al-Zusatzen bis zu 7,5%  auf Messing verfolgt. Zunachst wird das Schmelzen u. Wieder- 
einsehmelzen sowie das VergieBen solcher Legierungen besprochen. Fem er wird der 
EinfluB von Al auf ZerreiBfestigkeit, Dehnung, Kontraktion, Brinellharte u. D. von 
Messing untersucht. Die mechan. Eigg. von Messing lassen sich durch Al-Zusatz weit- 
gehend andem, ohne daB die Dehnung erheblich abnimmt. AuBerdem wird der EinfluB 
von Al auf die Warmverformungsfahigkeit untersucht, femer auf den Korrosions- 
widerstand u. auf den W iderstand gegen Oxydation bei hohen Tempp. Die letzten 
beiden Eigg. werden durch Al-Zusatz erheblich verbessert. Insbesondere yerhindert
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Al die durcli CuO bedingten Beizfehler beim Messing. (Journ. Inst. Metals 43. 
163—86. 1930. Woolwich, Communication Research Department.) E d e n s .

Edward J. Daniels, Undichtheiten in Bronzegiissen. Nach einer Besprechung 
friiherer Arbeiten iiber Undichtheiten in Bronzegiissen wird auf den EinfluB der GieB- 
temp. u. somit der Erstarrungsgeschwindigkeit eingegangen. N2, C02 u. CO verlialten 
sich neutral gegen Bronze; dagegen k an n H 2 Undichtheit bedingen, was sich wiederum 
beheben laBt durch Behandlung der Schmelze m it neutralen Gasen. Andere Arten 
von Undichtheiten entstehcn bei gleichzeitiger Anwesenheit von H 2 u. 0 2. Ferner 
wird der EinfluB der Ofenatmosphare untersucht. (Journ. Inst. Metals 43. 
125—62. 1930.) E d e n s .

W. A. Wood, RucTcstand von Siliciumlransformatorenblech. Obwohl die Hysteresis- 
verluste von der KorngroBe abhangig sind, findet Vf. an mehreren Proben von 
4°/0 siZictwmhaltigem Tran-iformalore.nblec.Ji n ah ezu  die gleiche KorngroBe (aus der 
Anzahl der LA U E-Fleoken) bei verschiedenen Hysteresisverlusten. Zur weiteren 
Unters. macht er Beobachtungen an dem Riickstand von Transformatorenblech, 
aus welcliem das Eisen elektrolyt. weggelost ist. Die Riickstande der Proben m it 
groBen Verlusten zeigen das Gitter des Zementits; die Riickstande der Proben m it 
geringen Verlustcn zeigen keine oder nur schwache Interferenzen, die nicht von 
Zemenlit. herriihren. (Naturę 125. 974. 28/6. 1930. Teddington, Phys. Dep. National 
Physical Lab.) E is e n s c h it z .

G. Sachs und J. Weerts, Elastizitatsmessungen m it Rontgenstrahlen. E s  wird eine 
Vers.-Anordnung beschrieben zur Messung elast. Formanderungen durch Messung 
der Gitterdeformation mittels Rontgenstrahlen. Die Verss. werden an einem Dur- 
aluminiumstreifen ausgefuhrt. (Ztschr. Physik 64. 344—58. 28/8. 1930. Berlin- 
Dahlem.) E d e n s .

A. Villachon und G. Chaudron, tlber den Oelialt einiger im  Vakuum geschmolzenen 
Metalle an Wasserstoff und Kohlenoxyd. Al, Ni, Cu, Fe, Armco-Eisen wurden in einem 
Widerstandsofen, B auart Ch a u d r o n -G a r v in , im Vakuum niedergeschmolzen, zu 
Barren vergossen u. auf Vio mm heruntergewalzt. Die Metalle wurden dann bei kon- 
stanter Temp. in einem Pyrexrohr erwarmt u. die Gase aufgefangen, die aus H  u. CO 
bestanden, wahrend nach dem Schmelzen im Vakuum N  nicht mehr festgestellt wird. 
Die H-Mengen sind dabei derart wie die beim Schmelzen unter Atmosphiirendruck 
auftretenden. Entsprechende Vergleiche bzgl. des CO-Geh. konnten nicht aufgestellt 
werden. Die Erhóhung der Sehmelztemp. zwecks Verminderung des Gasgeh. ist ohne 
Erfolg. Dagegen besteht die einzige Moglichkeit fiir die Verminderung des H- u. CO- 
Geh. in einer moglichst langen Erwiirmung der feingewalzten Metalle in der Nahe 
ihres F . (Rev. Mćtallurgie 27. 368—69. Ju li 1930.) K a l p e r s .

Aulich und W. Lewerenz, Einiges iiber Eigenśchaflen der Formsande. I. tlber die 
Drwckfestigkeit der Formsande. Es wird iiber Verss. an Formsanden beriehtet zur Er- 
m ittlung des sog. ,,Treibpunktes“ , d. h. der Belastung, bei der eine Kontraktion des 
Vers.-Kórpers beim Druckvers. e in tritt. Diese GróBe ist in hohem MaBe abhangig 
von der S truktur des Formsandes. Das Verhaltnis von ,,Treibpunkt“ zur endgiiltigen 
Druckfestigkeit gibt ein MaB fiir die Verwendbarkeit eines Formsandes. (GieBerei 17. 
875—76. 5/9. 1930. Duisburg.) E d e n s .

Anlich, Einiges iiber Eigenschaften der Formsande. I I .  tlber Feuerbestandigkeit der 
Formsande. (I. vgl. vorst. Ref.) E s  wird die Notwendigkeit einer Unters. von Form 
sanden auf Feuerbestandigkeit erórtert u. eine gceignete Priifmethode beschrieben. 
(GieBerei 17. 876—78. 5/9. 1930. Duisburg.) E d e n s .

A. Rodehiiser, Kritische Betrachtungen iiber das Putzen von Guflstiicken mittels 
Wasserslrahl. Nach allgemeinen Betrachtungen iiber die Wirkungsweise des Wasser- 
strahles beim Putzen von GuBstucken wird der Aufbau einer NaBputzanlage beschrieben. 
An derselben werden Unterss. angeśtellt iiber die sekiindlich verbrauehte Wassermenge. 
(GieBerei 17. 882—84. 5/9. 1930. M itt. Forschungsstelle Bad. Masch.-Fabrik Dur- 
lach.) E d e n s .

M. Ballay, Die v:i-ssenschaftliche Kontrolle in der Industrie der elektrolytischen 
Niederschlage, inśbesondere der Nickel- und Chromniederschlage. (Rev. Mćtallurgie 27. 
316—25. Jun i 1930. — C. 1930. II . 457.) K a l p e r s .

L. Davies und L. Wright, Schutzwert einiger elektrolytischer Schutziiberziige. Aus- 
fiihrliche Wiedergabe der C. 1930. I. 3827 referierten Arbeit. (Journ. Inst. Metals 43. 
247—69. 1930.) E d e n s .

M. V. Perchke und L. Popova. Untersuchungen iiber die Korrosion. Der Wider-
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stand von GuBeisen gegen Natron- u. Kalilauge hangt in gleiehem IMaBe von seiner 
chem. Zus. wie von seinem Kleingefiige ab. Je  grober u. unregelmaBiger das K orn ist, 
um so mehr wird das Metali dem Angriff durch die Alkalien unterliegen. Einige GuB- 
eisensorten wurden dem Angriff durch NaOH u. KOH ausgesetzt u. die Gewichts- 
yerluste festgestellt. Allgemein ist die Korrosion durch KOH bei den verschicdenen 
GuBeisensorten 2,5—3-mal so groB wie die durch NaOH. Der beste Werkstoff fiir 
dio Behandlung von NaOH ist GuBeisen m it rund 10—12% Ni u. 1%  Si oder m it 
12% Cr oder m it Ni u. Cr (zusammen 10—12%); wahrend die Werkstoffe fiir die 
Behandlung von KOH am besten Ni oder Ni u. Cr enthalten sollten. Gute W erk
stoffe fiir die genannten Zwecke sind dann Cu-Ni-Legierungen, besonders die Legierung 
m it 21% Ni. (Chim. et Ind. 23. Sond.-Nr. 3bis. 296—300. Marz 1930.) K a l p e r s .

G. Dorfmuller, Das Wesen der Korrosion und ihre Messung. Nach Erklarung der 
Theorie von E v a n s , nach der die vielgestaltigen Einzelerscheinungen der Korrosion 
auf einer Wasserstoffdepolarisation beruhen, bespricht Vf. die verschiedenen Verff. 
fiir die Messung der Korrosion durch Erm ittlung des Gewichtsverlustes, die Potential- 
best., die Arbeiten von H e y n  u . B a u e r  sowie d a s  Priifgeriit von T o d t . (Dtsch. 
Zuckerind. 55. 981—82. 6/9. 1930.) ' K a l p e r s .

Jean Cournot, Einige Neuerungen chemisclier Art in dem Studium der Korrosion 
und im Schulz metallurgisclier Erzeugnisse gegen Korrosion. (Vgl. C. 1929. I. 2230.) 
Vf. behandelt die Theorie der Korrosion, die Verff. fiir die Best. der Korrosion, den 
Schutz gegen Korrosion (Behandlung des Angriffsstoffes, Yerwendung gleichmaBiger 
Metalle u. Legierungen, elektrochem. Schutz, Oberflachenschutz). (Buli. Soc. chim. 
France [4]. 47. 802—25. Aug. 1930.) K a l p e r s .

U. R. Evans, Uber die Verteilung der unter Tropfen erfolgenden Korrosion. (Vgl. 
C. 1930. II . 458.) Die Ausfiihrungen stellen lediglich eine Ergiinzung zu dem friiheren 
Aufsatz des Vf. dar, u. zwar werden vor allem die Wrkgg. der Korrosion an Hand 
von Lichtbildern erkliirt. (Korrosion u. Metallschutz 6 . 173—74. Aug. 1930.) K a l p e r s .

E. Herzog und G. Chaudron, Beitrag zur Eranssclien Beliiflungstheorii. (Vgl. 
C. 1930. II . 1434.) Auf Grund ihrer Beobachtungen, namlich, daB sich an der Peri
pherie des Tropfens Eisen-II-Salze bilden, daB man an der Grenze der beiden Zonen 
einen rótlichbraunen Nd., dann weiter gelbliehe u. an der auBersten Zone grunliche 
Eisenchloride feststellen kann, kommen Vff. zu der SchluBfolgerung, daB nur die 
EvANSsche Beliiftungstheorie eine befriedigende Erklarung zu den gemachten Beob
achtungen zu erteilen in der Lage ist. (Korrosion u. Metallschutz 6 . 171—72. Aug. 
1930.) K a l p e r s .

E. MaaB und E. Liebreich, Beitrag zur Evansschen Beliiftungstheorie. Eine karze 
Bemerkung zu don Aufsatz von E. Herzog und G. Chaudron. (Vgl. vorst. Ref.; vgl. aucli 
C. 1930. I I .  1126.) Vff. konnen den Ausfiihrungen von H e r z o g  u . C h a u d r o n  aus dem 
Grunde nicht zustimmen, weil die bekannten E vA N Sschen Tropfenverss. sich in der von 
H e r z o g  u . C h a u d r o n  beobaehteten Weise sofort umkehren, sobald man eine Capillar- 
pipette in den Tropfen hineinfiihrt. Ob der Vers. m it oder ohne Wasserstoffsuper- 
oxydzugabe zu der Lsg. in der P ipette ausgefuhrt wird, ist gleichgultig. (Korrosion u. 
Metallschutz 6 . 172—73. Aug. 1930.) ' " K a l p e r s .

E. Herzog und G. Chaudron, Die Korrosion der Leicht- und TJltraleichtmetalle und 
Legierungen. (Vgl. C. 1930. I. 2156.) Die Ergebnisse der von den Yff. angestelltcn 
Unterss. weisen auf die Gefahr hin, die darin besteht, wenn man bei der Kontrolle 
des Korrosionsvorganges lediglich den Gewichtsunterschied, den der Werkstoff durch 
den Angriff erfahren hat, beriicksichtigen wiirde. Viele Angriffsstoffe Terursachen 
Ortliche Angriffsstellen, die sehr schnell die mechan. Eigg. verandern. Die Veranderung 
der Dehnungsziffer diirfte ein besonders geeigneter MaBstab fiir die Beurteilung der 
Korrosion sein. Diesen Standpunkt vertreten auf Grund ihrer Arbeiten ebenfalls 
C o u r n o t  u . M o ln a r ,  die sich auBerdem m it der Kennzeichnung der Wirkungszone 
der galvan. Strome befaBten. A u b e r t  u . P r o t  fanden bei ihren Arbeiten iiber elektro- 
motor. Auflósungskriifte, daB die sehr reinen u. gleichmaBigen Metalle u. Legierungen 
der Korrosion besser widerstelien ais die ungleichformigen, daB vergutetes Duralumin 
dem EinfluB von Seewasser besser widersteht ais gegliihtes, daB die UngleichmaBigkeit 
in der W armbehandlung UngleichmaBigkeiten der elektromotor. K raft u. dadurch 
Korrosion hervorrufcn kann, daB im Interesse einer geringen Korrosion die elektro
motor. K raft der ortlichen Strome gering u. ihre Polarisation stark  sein soli. R. C azau d  
stellte fest, daB die Einfiihrung von As in Duralumin zwecks Verminderung der K or
rosion wegen der Yerfliichtigung bei iiber 400° m it Schwierigkeiten verbunden ist.
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Bei diesen Verss. wurde daher As in Form von Cu-As- u. Cu-3VIn-Legierungen in das 
Duralumin eingefiihrt. U nter diesen Umstanden war das Hinzulegieren von As zum 
Duralumin moglich. Die Elastizitatsgrenze, die Z erreiB festigkeit u. die Dehnung 
werden durch As etwas vermindert. Was die A n g re ifb a rk e it des Duralumins durch 
Seewasser anbetrifft, so ist der Unterschied zwischen dem Verh. des As-haltigen u. 
dem As-freien Duralumin nicht groB. Von Interesse diirften Verss. m it Sb-haltigem 
Duralumin sein. A. T r i l l a t  h a t  A l-P la tte n  m it v ersch iedenen  Fettstoffen iiber- 
zogen in der A b sich t, fe s tzu s te llen , ob das F e tt ein geniigendes Haftvermógen bei 
der Einw. von W. auf die Metallplatten besitzt. Die Yerss. bestatigten diese Erwartung. 
Das Uberziehen von Schiffsschrauben, Turbinenteilen, Schiffswanden, Schwimmern 
von Wasserflugzeugen m it Fettstoffen wiirde die Korrosion dieser Stiicke durch See
wasser vermindern. Nach A u b e r t  u . A. P i g n o t  umfaBt das sogenannte Phenolverf. 
zum Schutze von. Al-Legierungen gegen Korrosion die Vorbereitung der Metallflache, 
die Auftragung einer ersten aus Teer, Phenol u. Bzn. bestehenden Schicht m it folgendem 
Trocknen wahrend 48 Stdn., die Auftragung einer zweiten gleichen Schicht m it gleicher 
Trocknung u. SchlieBlich die Auftragung eines Al-Anstriches. Die Arbeiten von 
M. (JuiLLARD beziehen sich auf die Unters. des Verh. von Natriumsilicat u. m it Par- 
affin iiberzogenem Duralumin zum Schutze gegen Seewasser, wahrend L e c o e u v r e  
die W irksamkeit verschiedenartiger Schutzuberziige auf Duraluminkasten zum Schutze 
vor Seewasser beobachtete, wie von Nitrocellulosenanstrichen, von Cd-, Za-, parkeri- 
sierten Uberziigen. (R ev . Mćtallurgie 27. 285—300. 337—51. Juli 1930.) K a l p e r s .

E. MaaB und W. Wiederholt, Korrosionserscheinungen an Aluminiumlegierungen. 
Der EinfluB von Laugen, Salzlsgg. u. atmosphar. Bedingungen auf verschiedene Al- 
Legierungen, dereń Zus. angegeben wird, wurde untersucht. Mit der Zunahme der 
im Al unl. Legierungsbestandteile nimm t ahnlich wie beim Angriff durch Sauren 
die Bestandigkeit des Werkstoffes ab. (Korrosion u. Metallschutz 5. 265—70. 
Dez. 1929.) K a l p e r s .

Bernard P. Haigh und Brinley Jones, Almospharische Wirkungen beziiglich der 
Ermiidung von Blei. An Hand von Ermiidungsverss. an Pb u. an Pb-Legierungen 
wird festgestellt, daB ein Cl- oder Wasserbad um die Probe herum die Ermiidung herab- 
setzt; eine dunne Schicht F e tt w irkt besonders gut. Auch ein Bad CH3COOH scheint 
die Ermiidung von Pb zu vermindem. Fem er wird festgestellt, daB bei einer diinnen 
Randzone interkrystalliner Bruch auftritt, wahrend im Inneren der typ. Ermiidungs- 
bruch beobachtet wird. Hieraus wird geschlossen, daB O, durch eine dunne Randzone 
hindurchgelangt u. dann zum Ermudungsbruch fiih rt; schiitzt man die Probe vor 0 2, 
so wird der Ermudungsbruch vermieden. (Journ. Inst. Metals 43. 271—95. 
1930.) E d e n s .

Sauvageot und L. Lauprete, Angriff rerschiedener Sorten rostfreier Stdhle durch 
die mchligstm iiblichen Sauren. (Rev. Metallurgie 27. 362—67. Juli 1930. — C. 1930.
I I ,  1126.) K a l p e r s .

J. Bourgarel, Der Sćhutz der Eisenmetalle durch metallische tlberzuge und a u f 
chemischem Wege. Zum Uberziehen der zur Eisengruppe gehorenden Werkstoffe kommen 
in Frage die Feuerverzinkung, Feuerverzinnung u. Feuerverbleiung, das Metallspritz- 
verf. nach S c h o o p , das Kalorisieren, das Sherardisieren, das Uberziehen durch Elek- 
trolyse m it Zn, Cd, Ni, Cr, wahrend zu den chem. Verff. das Parkerisieren u. das Bon- 
derisieren gehoren. Fiir jeden bestimmten Verwendungszweck gibt es unter den ge- 
nannten Schutzmoglichkciten ein Verf., das den besten Schutz zu bieten vermag. 
Jeder Fali ist daher fiir sich einzeln zu betrachten u. zu entscheiden nach Beriick- 
sichtigung des Hauptangriffsstoffes, der Verwendung u. Kosten des betreffenden zu 
iiberziehenden Stuckes u. des Aussehens, das man nach dem Uberziehen verwirklichen 
will. (Techniąue mod. 22. 529—34. 1/8. 1930.) K a l p e r s .

E. MaaB und E. Liebreich, Uber die passivierende Wirkung der Bleimennige. 
Die Unterss. scheinen kaum einen Zweifel dariiber aufkommen zu lassen, dafi es 
unrichtig ist, in der Mennige ein M ittel zu sehen, das das Eisen zu ,,passivieren“ vermag, 
vielmehr diirften die Erfolge der Bleimennige ais Rostschutzmittel in der Hauptsache 
dem Bleiosyd wTegen dessen alkal. Wrkg. zuzuschreiben sein. Dabei darf aber auch 
der gunstige Emflufi, den das Bleioxyd infolge der Bldg. von Bleiseifen auf die physikal. 
Eigg. des Films ausiibt, nicht unberucksichtigt bleiben. (Korrosion u. Metallschutz 6 . 
178—81. Aug. 1930.) K a l p e r s .



1930. II. H vm . M e t a l l u r g i e ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 2569

Barrett Co., New York, ubert. von: Frederick G. Moses, New York, Raymond 
W. Hess, Buffalo und Robert L. Perkins, E ast Aurora, New York, Schwimmverfahren. 
Ais Sebwimmittel werden organ. Sulfide derForm el R-Sx-R ' zugesetzt. Hierin bedeuten 
R  u. R ' gleiche oder verschiedene Alkyl- oder Aralkylgruppen, x  b a t den W ert von 1 
oder mehr. Das Mittel soli sich besonders gut fur sulfid. Cu-Erze eignen. (A. P. 
1 7 7 4 1 8 3  vom 13/5. 1927, ausg. 26/8. 1930.) G e i s z l e r .

Adrien. Dawans, Liittich, Schmelzen von staubfórmigen Massen, besonders Hoch- 
ofengichtstaub, auf einer festen geneigten Sohlo, die einen selbsttatigen Zu- u. AbfluC 
des Gutes be wirkt, dad. gek., daB das Schmelzen des Gutes auf einem eng begrenzten 
bandfórmigen Streifen der Sohle erfolgt, der quer zu der Bewegungsrichtung des Gutes 
liegt, u. daB die Schichthóhe des Gutes innerhalb des Schmelzstreifens so gering be- 
messen ist, daB das Schmclzen sofort durch die ganze M. liindurch erfolgt. — Um die 
Menge des in den Ofen eintretenden Gutes willkurlich verandem zu konnen, erfolgt 
das Schmelzen am FuBe eines vom Schmelzgut gebildeten Haufens m it naturlichem 
Boschungswinkel, wobei das Gut langs der Oberflache des Haufens derart vorgewarmt 
wird, daB vorhandencs Fe20 3 in FeO yerwandelt wird. (D. R. P. 506 350 K I. I 8a vom 
5/8. 1927, ausg. 3/9.1930.) K u h l i n g .

SOC. ,,Le Nickel“ , Paris, Elektrohjtisch hergestellłer Mełallblock und Verfahren zu 
dessen Herstellung, 1. dad. gek., daB der Błock einen drahtfórmigen K em  aus demselben 
Metali wie das Blockmetall enthalt, um welchen herum eine Reihe von konzentr. 
Schichten gelagert ist. — 2. dad. gek., daB man die betreffende Metallsg. der Elektrolyse 
unterwirft, indem man eine ortsfeste, d. h. nicht rotierende drahtfórmige Kathode aus 
demselben Metali verwendet. — Die Verwendung yon diinnen Drahten ais Kathoden- 
stiitzen bedingt die Erzeugung sehr reiner Prodd., die Leistung der elektrolyt. Zelle 
in bezug auf ihr Volumen wird wesentlich gesteigert. (D. R. P. 505 966 K I. 40c vom 
13/4. 1927, ausg. 27/8. 1930. F . Prior. 13/4. 1927.) K u h l in g .

Orkla Grube Aktiebolag, Lokken-Verk, Norwegen, Eisenabscheidung aus Kupfer, 
Kobalt, Z ink usw. enthaltenden eisenreichen Losungen. Die vorzugsweise aus chlorierend 
abgerosteten Kiesabbranden gewonnenen Lsgg. werden zwecks Ausfallung des Cu mit 
Eisenabfallen behandelt, die kupferfreien Erzeugnisse m it einem Alkalichlorat, vorzugs- 
weiso NaC103, erhitzt u. nach volliger Oxydation des Fe m it Kalkmilch vermischt, 
welche das gesamte Fe u. die Hauptmenge der H ,S 0 4 fallt. Aus dem F iltra t werden 
in iiblicher Weise Co, Zn usw. gewonnen. (E. P. 329 543 vom 18/6. 1929, ausg. 12/6. 
1930.) K u h l i n g .

Rudolf Schenck, Munster i. W., Herstellung eines Eisensauerstoffverbindungen ent- 
haltenden Gie/3ereierzeugnisses, 1. dad. gek., daB man Eisenosyde m it kohlenstoffarmem 
Fe zusammenschmilzt, so daB der Geh. der M. an O, zwischen 21 u. 25% 0 2 liegt. —
2. dad. gek., daB der angegebene Geh. an 0 2 durch teilweise Red. der Eisenoxyde ein- 
gestellt wird. — Die Werkeigg. der Erzeugnisse lassen sich dadurch beeinflussen, daB 
in der Schmelze fremde Oxyde, wie MgO, gel. werden. (D. R. P. 506 352 K I. 18b vom 
24/9. 1927, ausg. 4/9. 1930.) K u h l in g .

Franzie Antoinette de Silva, Westminster, und Charles George Carlisle, 
Sheffield, England, Herstellung vcm titanfreiem Eisen oder Stahl. (D. R. P. 506 351 
K I. 18a vom 18/8. 1927, ausg. 2/9. 1930. E. Prior. 18/5. 1927. — C. 1928- II . 1148 
[E. P. 290 442].) K u h l i n g .

Metallges. Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Klencke), Frankfurt a. M., Abrósten 
sul/idischer Erze, besonders Zinkblende, in zwei Stufen, dad. gek., daB dem Róstgut 
vor oder wahrend der ersten Stufe FluBmittel, besonders Lehm, zugemischt werden. — 
Das FluBmittel wird zweckmaflig wahrend des Durchganges des Rostgutes durch den 
Ofen an verschiedenen Stellen in diesen eingefuhrt. (D. R. P. 502 586 KI. 40a vom 
5/6.1929, ausg. 19/8. 1930.) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges. (Erfinder: Convay Freiherr von Girsewald, Hans Weid- 
mann und Erich Stahl), Frankfurt a. M., Gewinnung von Z ink aus zinkarmen Laugen 
von chlorierend gerósteten Erzen, bei welcher der Lauge,zuerst das Cu, liierauf N a2S 04 
u. schlieBlich das Zn ęntzogen wird, dad. gek., daB die Lauge nach der Entkupferung, 
welche unter Vermeidung des Hineintragens von Fremdkorpem, z. B. durch Fallung 
ais CuCl, erfolgt, u. nach Entziehung von N a,S 04 wieder zur Einw. auf frisehes Rostgut 
gebracht wird, u. diese Verfahrensstufen zweckmaBig mehrmals wiederholt werden, 
worauf schlieBlich aus der an Zn angereicherten Lauge das Zn in bekannter Weise, 
z. B. ais bas. Salz oder Zn gefallt wird. — Das Verf. bietet durch die Móglichkeit, den
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Geh. an Zn u. gegebenenfalls Co yor der Eallung anzureichem, techn. u. wirtschaftliche 
Vorteile. (D. R. P. 506 343 K I. 40a yom 14/12. 1926, ausg. 2/9. 1930.) K u h l in g .

Cayzer Tin Smelting Co. (Pty) Ltd., Johannesburg, Siidafrika, Ofen zur Her- 
stellung von reinem Z inn unmiłtelbar aus Zinnerzen oder seinen Konzentraten, in dem das 
zinnlialtige Gut in Mischung m it C enthaltenden Reduktionsmitteln auf einem porósen 
Herd aus Metali aufgebracht ist, dad. gek., daB ais metali. Unterlage Schwammeisen 
yerwendet -wird, das yor Einbringung der zinnhaltigen Beschickung in  dem Ofen aus 
Eisenerzen u. Kobie erzeugt wurde. — Das gewonnene Sn besitzt marktfahige Reinheit. 
(D. R. P. 505722 KI. 40a vom 17/6. 1928, ausg. 23/8. 1930.) K u h l i n g .

Kurt Emil Dittmann, Dortmund, und Karl Faerber, Gelsenkirchen, Aufbereitung 
von manganlialtigen Erzen, Abgdngen, Schliimmen oder Triiben durch Einw. yon S 0 2 
auf die nassen, in feiner Verteilung befindliehen Ausgangsstoffe, dad. gek., daB die S 0 2 
unter Ausnutzung der bei der Rk. frei werdenden Warme, also gegebenenfalls ohne 
auBere Warmezufuhr, zur Einw. gebracht wird, u. daB aus der erhaltenen Lsg. von 
M nS04 das M nS04 durch Eindampfen gewonnen u. m it Kohle, Koks o. dgl. abgeróstet 
w ird, wobei die beim Abrosten des M nS04 frei werdende S 02 zur Beliandlung 
frischer Ausgangsstoffe in den ProzeB zuriickgefuhrt wird. — Das Verf. wird zweck- 
miiBig in einem geschlossenen System durchgefuhrt, in welcliem die SO, im Kreise um- 
lauft. (D. R. P. 505 584 K I. 40a yom 20/1. 1928, ausg. 21/8. 1930.) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cadmium, dad. gek., 
daB man wasserfreies CdCl2 m it metali. Zn oder Zn enthaltendem Cd in der Warnie zu 
Cd u. ZnCl2 umsetzt, z. B. derart, daB in eine Sehmelze yon wasserfreiem CdCl2 das Zn 
unter Umriihren eingetragen u. bei Warmegraden gearbeitet wird, bei welchen das ge- 
bildete ZnCl2 abdest. — Die Arbeitstemp. betragt etwa 600°. Das Verf. kann aber auch 
bei erheblich niedrigerer Temp., z. B. 400°, durchgefuhrt werden, wobei das entstandene 
ZnCl2 nicht abdest. (D. R. P. 505 582 KI. 40a vom 19/6. 1929, ausg. 21/8. 1930.) K u.

Richard Muller, Berlin, Abscheidung von gereinigtem Aluminium  aus seinen Legie- 
rungen durch Schmelzelektrolyse von Salzgemischen, bei Tempp., die oberhalb des F. 
der Anodenlegierungen liegen, dad. gek., daB die Tempp. unterhalb des F. des gereinigten 
Al liegen. -— Ais Anodenlegierungen yerwendet man z. B. Legierungen des Al m it Zn 
oder Hg. (D. R. P. 505 965 K I. 40c vom 1/12.' 1928, ausg. 27/8. 1930.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Holland, Elastische Metall- 
gegenstande, besonders Fedem  fiir elektr. Kontakte. Zur Herst. der Gegenstande dienen 
aus Cu u. Si bzw. Cu, Si u. Mn bestehende Legierungen, dereń Geh. an Si weniger ais 
4%  betragt. Die Gegenstande werden abwechselnd erhitzt u. gewalzt u., zweckmaBig, 
schlieBlich auf etwa 300° erhitzt. Zwecks Yerwendung ais elektr. Kontakte werden sie 
meist yersilbert. (E. P. 330 086 vom 29/4. 1929, ausg. 26/6. 1930.) K u h l in g .

Kemet Laboratories Co. Inc., New York, Herstellung von Thoriumlegierungen. 
(D. R. P. 505 964 K I. 40b vom 23/12. 1926, ausg. 27/8. 1930. — C. 1928.1. 750 [F. P . 
626 916].) K u h l in g .

N. V. T inkoper H andelm aatschapp ij, Rotterdam , Lagermetall, gek. durch einen 
Geh. von 0,1—3%  Mo, 3—16% Sn, 0,5—15°/p Ni. 0,1— 1% Fe u. 96,3—65% Cu. — 
Die Legierungen sind durch hohe VersehleiBfestigkeit ausgezeiehnet. (D. R. P. 506 082 
K I. 40b yom 11/11. 1926, ausg. 28/8. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., MetallguPformen. Zur Herst. 
der GuBformen bzw. der Seelen von GuBformen werden porige Metalle, yorzugswcise 
Metallpulver, PreBdrucken, Hitze oder beiden unterworfen. Die yerwendeten Metall- 
pulyer sollen frei yon P, Si, Schwefel u. dgl. sein u. werden zweckmaBig aus Metall- 
carbonylen gewonnen. Porigkeit u. abschreckende Wrkg. werden durch Verwendung 
yerschiedener PreBdrucke geandert. Die einzelnen Teile der Formen konnen yerschiedene 
Zus., Porigkeit o. dgl. besitzen, u. wirken dann yerschieden. Die GuBflachen konnen 
m it Bicarbonaten, Oxalaten o. dgl. eingestaubt oder m it Lsgg. dieser Stoffe gewaschen 
werden. (E. P. 330018 vom 11/3. 1929, ausg. 26/6. 1930.) K u h l in g .

Gewerkschaft Kronprinz, Bonn a. Rh., Herstellung eiserner Walzen durch Um- 
giefien eines hoch erhitzten Melallkemes, 1. dad. gek., daB der Kern in der GuBform durch 
elektr. Induktion erhitzt wird. — 2. dad. gek., daB die Erhitzung des Kernes anfanglich 
in solchen Grenzen gehalten wird, daB m it ihm das Austrocknen der GuBform bewerk- 
stelligt werden kann. — Der Walzenkorper erfiihrt noch yor dem Erstarren des Gusses 
eine therm. Nachbehandlung durch weitere induktive Erhitzung. (D. R. P. 506194 
K I. 31c vom 24/2. 1929, ausg. 30/8. 1930.) K u h l i n g .
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Otto Middermann, Koln a. Rh., Herstellung eiserner V erzinkpfannen, dad. gek., 
daB die Wandungen der Pfannen, die aus Eisenbleehen beliebiger A rt bestehen konnen, 
an  allen Stellen, an denen sio von fl. Zn beriihrt werden, durch Zusammenschmelzen 
ihrer Oberflachenschicht, z. B. mittels SchweiBbrenner, porenfrei gemacht werden 
konnen. — Das Verf. ist sehr einfach, rasch u. billig durchfuhrbar. (D. R. P. 505 678 
K I. 48b vom 13/12. 1928, ausg. 22/8. 1930.) K u h l in g .

Otto Middermann, K o ln , Herstellung von Verzinkpfannen aus Eisenbleehen, dad. 
gek., daB die zum Aufbau der Pfannen dienenden Eisenbleclie nochmals fiir einige Zeit 
auf eine Temp. von 1000—1150° erwarmt u. ihre Oberflaehen in dieser H itze durch 
Hammern, Walzen o. dgl. stark  verdichtet werden. — Die H altbarkeit der Pfannen 
wird erlióht u. die Bldg. von Hartzink yermieden. (D. R. P. 506131 K I. 48b vom  
19/4. 1928, ausg. 29/8. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Kocher, 
Kónigstein, Taunus), Verfahren zum Beizen und Anfarben. Abanderung des Yerf. des 
H auptpatents 427 009 u. des Zus.-Pat. 440 509, dad. gek., daB man hier andere 
Materialien ais Metalle m it Anfarbemitteln behandelt, welche hergestellt werden dureh 
Zusatz von Tonnin oder von anderen wasserlóslichen Verbb. m it freien Plienolhydroxyl- 
gruppen, die keinen Farbstoffcharakter besitzen, zu einer Suspension von bas. Farb- 
stoffen in Aceton oder in anderen Losungsmm. oder dereń Gemischen, welche fett- 
lósend u. gleichzeitig m it W. mischbar sind. — 10 g Rhodamin B extra, 10 g Tannin, 
10 cem W., 150 ccm Sprit, 50 ccm Aceton, 100 ccm Schellack-Spritlsg. aus 1 Teil 
Schellack u. 20 Teilcn Sprit werden zu einer Farblsg. vereinigt u. ais Stempeldruck- 
farbe, Tauch- oder Spritzfarbe fiir Papier, Gewebe, Cellon, Celluloid, Cellophan, Leder, 
Metali, Holz etc. verwendet. (D. R. P. 505 859 KI. 22 g vom 19/6. 1925, ausg. 26/8. 
1930. Zus. zu D. R. P. 427C09; C. 1926. II. 108.) M. F. M u l l e r .

Metallwarenfabrik Johann Jackle G. m. b. H., Sehwenning a. N., Gahanisieren 
von Holilkorpern auf ihrer AuBcnflache unter Abdeckung der Hohlkorperoffnung, dad. 
gek., daB die Óffnung des Hohlkorpers durch eine darauf gedeckte, auf ihrer Unterseite 
m it Gummi belegte M etallplatte abgedeckt u. dic P latte  durch Absaugen der Luft 
aus dem abgeschlossenen Hohlraum auf dem Hohlkorper gehalten wird. — Vorr. zur 
Ausiibung des Yerf. nach Anspruch 1, gek. durch eine Metallplatte, welche auf ihrer 
Unterseite m it Gummi belegt, m it einem durch P latte  u. Belag gehenden Ventil u. 
ebenso angeordneten, isoliert befestigten Kontaktsehrauben yersehen ist, welche an 
ihren innen sitzendeii Kopfen eine Messingdruckfeder tragen, die bis auf den Boden 
des Hohlkorpers reicht. (D. R. P. 505 979 K I. 48a vom 20/ 2 . 1929, ausg. 29/8. 
1930.) K u h l in g .

R. Blasberg, Solingen, Elektrolytisches Verchromen. Die chromhaltigen Elektrolyt- 
lsgg. werden m it einer aus KW-stoffen oder hydrierten KW-stoffen, vorzugsweise 
hochsd. hydrierten KW-stoffen bestehenden Schicht bedeckt, um die Bldg. chrom- 
haltiger Nebel zu yerhuten. (E. P. 327 293 vom 8/4. 1929, ausg. 24/4. 1930.) K u h l .

Eugen Vopel, Dortmund, Kenntlichmacliung von Porenstellen u. dgl. in den Schutz- 
uberziigen von mit Schutzuberzugen versehenen Eisenteilen, dad. gek., daB auf die m it den 
Schutziiberziigen Terschenen Eisenteile m it einer Lsg. von A., Gelatine, NaCl u. 
K 3Fe(CN)0 in W. praparierte Papiere gelegt werden. — Die Fehlstellen zeichnen sich 
auf dem aufgelegten Papier m it blauer Farbę ab. (D. R. P. 505 728 K I. 48b vom 17/7.
1927, ausg. 22/8. 1930.) __________________  K u h l in g .

[russ.] Nikolai Nikołajewitsch Dawidenkow, Mechanische Metallprufung. Leningrad: Verlag
Kubutsch 1030. [3] (153 S.) Rbl. 2.—.

IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dehydrieren von Alkoholem. 

Durch Uberleiten der Dampfe aliphat. Alkohole wie Athyl-, n-Butyl- oder n-Propyl- 
alkohol iiber Cu, das unterhalb Rotglut aus dem Carbonat durch Red. dargestellt u. 
durch Zusatz von Metalloxyden oder -phosphaten unter AussehluB von alkal. feagieren- 
den Stoffen aktiviert ist, erhalt man Aldehyde u. Ho. A is Aktivatoren sind brauchbar: 
Oxyde des Cr, Mn, Mg, Zn, N aH 2P 0 4, Ba3(P 04)2. Die Rk. erfolgt bei 200—380°_ unter 
atmosphar. oder vermindertem Druck. Die Dehydrierung kann m it der Hydriemng 
ungesatt. Stoffe wie Croton- oder Butvraldehyd, ferner von Aceton gekuppelt werden. 
(E. P. 331883 Tom 11/4. 1929, ausg. 7/8. 1930.) A l t p e t e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Vinylatliem- 
durch Behandlung von Vinylmonohalogeniden oder dereń Homologen, die wenigstens 
ein von Halogen freies H-Atom an einem C-Atom der Doppelbindung enthalten, m it 
aliphat., cycloaliphat. oder aliphat.-aromat. Alkoholaten oder Phenolaten in Ggw. 
organ. Verdiinnungsmittcl. An Stelle der Alkoholate konnen Mischungen von Ałkoholen 
u. Oxyden oder Hydroxyden der Alkalien oder Erdalkalien verwendet werden. Die 
Rk. kann bei gewóhnlichem oder erhóhtem Druck, gegebenenfalls in Ggw. inerter 
Gaso durchgefiihrt werden. — Es lassen sich herstellen: Yinylmethyl-, -athyl-, -butyl-, 
-pkenyl-, -o-kresyl-, -m-kresyl-, -a-na/phthyl-, -fi-naphthyldther, ferner Athylisopropenyl- 
ather u. Athyl-1,2-dimethylvinyldther (letzterer aus 2-Chlor-fS-butylen, dargestellt durch 
Abspaltung von HCl aus 2,3-Dichlorbutan m it alkoh. KOH). (E. P. 332 605 vom
22/3. 1929, ausg. 21/8. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Aldehyden, 
Ketonen und Alkoliolen durch Uberleiten von a-Oxyden uber Katalysatoren, die aus 
Elementen der 5. oder G. Gruppe des period. Systems aufgebaut sind, bei Tempp. 
von 150—450°. — Z. B. crhiilt man aus l,2-Propylenoxyd  (I) durch tjberleiten uber 
Mg2P 20 7-Kieselgur-Katalysator bei 260° Propionaklehyd, Allylalkohol neben wenig 
Aceton. Leitet man I  iiber einen K ontakt, der durch Erhitzen von Ce2(SO.i)3 auf 300°, 
Anriihren m it Ba(OH)2-Lsg. u. Trocknen erhalten ist, so entsteht gleichfalls Propion- 
aldehyd. — Aus techn. Butylenoxyd wird n-Butyraldehyd, Isobutyraldehyd sowie 
Methyldthylketon neben Butenolen erhalten. — Ein Gemisch von Cu-Carbonat u.
NH 4M gP04 wird auf 350° erhitzt, dann gesiebt, m it W. yerriihrt u. geformt, worauf
man im H 2-Stfom auf 180—200° erhitzt. Leitet man Athylenoxyd bei 80—200° uber 
diesen Katalysator, so entsteht Acetaldehyd. (E. P. 331185 vom 18/3. 1929, ausg. 
24/7. 1930.) * A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Acetaldehyd 
durch tjberleiten eines Gcmisches von C2H 2 u. Dampf iiber Katalysatoren aus Metallen 
der 2. Gruppe des period. Systems wie Oxyden oder Sulfiden des Zn oder Cd oder 
Mischungen dieser m it Chromaten, Wolframaten oder Molybdaten, z. B. Zn0-W 03, 
ZnO-Mo53, auch gemiseht m it A120 3. Geeignete K ontakte sind auch: NiO oder CoO 
u. A120 3 auf Bimsstein, — CuS oder CoS u. A120 3 auf Bimsstein, — ZnS, CdS oder 
FeS u. A120 3 auf Bimsstein. — Es lassen sich Ausbeuten von 90°/o (berechnet auf 
C2H 2) erzielen. (E. P. 332 635 vom 22/4. 1929, ausg. 21/8. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Jocli- 
heim, Bochum), Yerfahren zur Gewinnung von hohermolekularen Ketonen aus Gemischen. 
(D. R. P. 505158 KI. 12o vom 30/1. 1926, ausg. 16/8. 1930. — C. 1928. I. 752 [F. P.
628 107].) S c h o t t l a n d e r .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, V. S t. A., Herstellung von 
sauren Saureamidsulfaten. (D. R. P. 500 519 KI. 12o vom 18/7. 1926, ausg. 3/7. 1930. 
A. Prior. 22/7. 1925. — C. 1926. II . 294 [A. P. 1 581 621].) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Johannes Rebner, Neu Seege- 
feld, und Rudolf Erbe, Berlin-Charlottenburg), Verfahren zur Gemnnung hochprozentiger 
Ameisensaure. (D. R. P. 501 833 KI. 12o vom 7/4. 1925, ausg. 4/7. 1930. — C. 1927- 
I . 179 [E. P. 250 199].) S c h o t t l a n d e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a/M., iibert. von Georg Schwaebel, 
Leverkusen, und Franz Schleicher, Wiesdorf a. Rh., Gewinnung von kmizentrierter 
Essigsaure aus verdunnter wassriger Losung durch Eztraktion. (A. P. 1766 404 vom 
10/5. 1927, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 12/5. 1926. — C. 1928. I I . 2285 [E. P. 
295 238].) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Klatte, 
Frankfurt a. M.-Schwanheim, und Arthur Zimmermann, Rheinfelden, Schweiz), 
Verfahren zur Stabilisierung von monomeren Vinylestern organischer Sauren gegen 
Polymerisation, dad. gek., daB man die Vinylester uber Cu oder seinen Verbb. auf- 
bewahrt oder chem. oder physikal. Operationen, bei denen eine Polymerisation ver- 
mieden werden soli, bei Ggw. von Cu oder seinen Verbb. ausfuhrt. — Man kann z. B. 
100 kg gelagertes Vinylchloracetot nach Zusatz yon 20 g CuCU ohne jeden Polymeri- 
sationsverlust dest. (D. R. P. 503 919 KI. 12o vom 8/11. 1928, ausg. 5/8.1930.) D e r s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Geś., F rankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Wietzel, 
Ludwigsliafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung von Salzen organischer Sauren und 
von Ketonen und sekundaren Ałkoholen aus primaren Ałkoholen bei hóheren Tempp. 
u. gegebenenfalls hoheren Drueken unter Yerwendung von Oxyden, Hydroxyden oder
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Carbonaten der Alkalien oder Erdalkalien, dad. gek., daB man in Ggw. alkoliolunl., 
wasserabspaltender Stoffe arbeitet, wobei die Rk.-Komponenten derart hoełi erhitzt 
werden konnen, daB sich aus den boi der Oxydation entstehenden Salzen Ketone u. 
aus diesen gegebenenfalls infolge Hydrierung sek. Alkohole bilden. — n-Butylalkohol 
wird m it einer aquimolekuIaren Menge Atzkali bei Ggw. von getrocknetem Tonerdegel 
in  einem Hochdruckautoklaven auf 280° erhitzt. Der hierbei entstandene H 2 wird 
mittels eines auf Druck eingestellten Sicherheitsyentiles abgelassen. " Nach 
wenigen Stunden ist die Rk. beendet. Das durch Zers. der entstandenen fettsauren 
Salze m it H 2SO,, efhiiltliche Fettsiiuregemisch wird destiłliert. Es besteht zu ungefa.hr 
gleichen Teilen aus n-Buttersaure u. Octylsdure u. der bei 225° siedenden Athyl-n-butyl- 
essigsdure. Durch Vermehrung der angewandten Menge Tonerde kann man den Anteil 
an hoheren Sauren yergroBern. Dieselbe W rkg.. erreiclit man, wenn man an Stelle der 
Tonerde MgO, z. B. 20°/0 auf den angewandten Butylalkohol bezogen, anwendet. Die 
Rk. geht dann schon in  der halben Zeit vor sich. Steigert man die Rk.-Temp. auf etwa 
400°, so erhalt man auBcr den fettsauren Salzen noch betrachtliche Mengen Butyron 
u. sek. Butylalkohol. Steigert man die Temp. bis auf etwa 550°, so entstehen durch 
weitere Umsetzung des buttersauren Kaliums Butyron, durch Umsetzung des octyl- 
sauren Kaliums eine sehr hoch siedende, ketonartige Verb., auBerdem erhalt man 
sek. Butylalkohol. (D. R. P. 503 009 KI. 12o vom 7/4. 1925, ausg. 2/8.1930.) M. E. Mii.

Josef Schroter, Hórde i. W., Herstellung von Ferricyaniden. (D. R. P. 504 501 
KI. 12k vom 6/7. 1928, ausg. 19/8.1930. Zus. zu D. R. P. 502883; C. 1930. II. 2050. — 
C. 1930.1. 3239 [F. P . 677 525].) K u h lin g .

Ernesto Wydler, Italien, Darstellung von a.-Diphenyliinidohamstoff. Eine Lsg. 
yon 46 kg Diphenylthiohamstoff in 1000 1 A. wird m it 60 kg NEL, u. 230 kg PbO, die 
mit 100 1 W. u. 80 kg Na2C 03 yermengt sind, versetzt. Hierauf erhitzt man im Auto- 
klav auf 100°, filtriert, wascht m it A., verd. das F iltra t m it W., wobei sich der Di- 
phenylimidoliarnstoff abscheidet; F. 146— 147°. Die Rk. yerlauft gemiiB:

(C6H 5NH)2C : S +  NH3 +  PbO — >  PbS +  H 20  +  (C6H SNH)2C : NH.
(F. P. 685 314 yom 21/11. 1929, ausg. 9/7. 1930. Schwz. Prior. 4/10. 1929.) A l t p e t e r .

Parkę, Davis & Co., Michigan, V. St. A., Herstellung von Organoarsmverbindungen 
durch Umsetzung von Arsinsauren m it Mercaptocarbonsauren. — Z. B. wird eine 
Lsg. von thioglykolsaurem Na  (I) m it 3-Amino-4-oxybenzol-l-arsinsaure versetzt u.

erwarm t; hierauf wird eben alkal. gemacht u. in CH3OH gegossen. Die entstandene 
Verb., Zus. A, enthalt 12% As (theoret. 11,4%). LaBt man I auf Fhenylglycinamid- 
4-arsinsaure (II) einwirkcn, so erhalt man eine Verb. der Zus. H 2N-CO-CH2-NH- 
C6H.,-As[SCH2COONa]4, 11. in W., As-Geh. 11%. — Aus I  u. 3-Nitro-4-oxyphenyl- 
arsinsdure laBt sich die Verb. B darstellen. — Durch Einw. yon Cystein auf 4-Amino- 
phenylarsinsaure entsteht die Verb. C, As-Geh. 19,9% (ber. 20,6%), weiBes Pulver, 
das sich beim Troeknen braunt. — Aus 1 Mol I u. 1 Mol II laBt sich die Verb. D er
halten, braunliches Pulver, 1. in W., As-Geh. 18,7%. (E. P. 331195 vom 22/12. 1928, 
ausg. 24/7. 1930.) A l t p e t e r .

May & Baker Ltd., London, und Harry James Barber, Teddington, England, 
Herstellung von Organoarsen- und -antimonverbindungen durch Kondensation von 
Arsin- oder Stibinsaurcn m it 4 Moll. einer organ. Mercaptoverb. — Z. B. wird 1 Mol 
8-Acetylamino-3-oxy-l,4-benzisoxazin-6-arsinsdure (I) zu einer Lsg. von 4 Moll. thio
glykolsaurem N a  (H) zugegeben. Beim Ansauern der Lsg. fallt die Verb., bei welcher 
am As 2 Thioglykolreste haften, ais krystallin. Nd. aus. — In  gleicher Weise lassen 
sich umsetzen: ~N-Phenylglycinamid-4-arsinsdure, 3-Amino-4-oxyphenylarsinsaure (HI), 

' 4-Aw,inophenylarsinsaure (IY) m it II, HI m it Cysteinhydrochlorid, I  m it p-Oxydthyl-

A s[-S C H 2-C 0 0 -N a ]4

ONa
,ONa

0==As^-S • C(CHS) -COONa

NH2

X II. 2. 164
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mercaptan, 2-Oxy-5-acetylaminophenylarsinsdure m it I, IY m it Thioglykolamid (V), 
4-Chlorphemjlstibinsdure m it Y. — Die Rk. erfolgt gemaB:

ęj-R /
RMO(OH), +  4R 'SH  — >- R M < j ^ ,  +  R 'S S R ' +  3H20  (M =  As* oder Sb'-). —
Hierzu ygl. auch P a r k k , D a v is  & Co. E. P . 331195; vorst. Ref. (E. P. 331869 vom 
8/3. 1929, ausg. 7/8. 1930.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul bei Dresden (Erfinder: 
Curt Philipp, Radebeul), Verfahren zur Herstellung lialtbarer Sulfonhalogenamidsalze 
enthaltender Mischungen, dad. gek., daB man aromat. Sulfonamide m it Hypohalogeniten 
bei Ggw. von W. zur Umsetzung bringt u. das yerwendete W. durch Zusatz von Salzen 
bindet, welehe m it Krystallwasser krystallisieren. — In  eine Mischung von 50 Teilen 
p-Toluolsulfonamid u. 60 Teilen W. werden 63 Teile Chlorkalk von 34°/0 eingetragen. 
Zu dieser breifórmigen Mischung werden allmahlich 80 Teile Ammoniaksoda hinzu- 
gefugt. Man erhalt schlieBlich eine feste, pulverfórmige, haltbare Mischung. (D. R. P.
504 997 KI. 12o vom 24/1. 1926, ausg. 23/8. 1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung basischer Plienol- 
alkylather. Alkylendihalogenide werden in Ggw. alkal. Mittel m it einem eine ungesatt. 
Alkylgruppe in o-Stellung zur OH-Gruppe enthaltenden Plienol u. hierauf m it einem 
Monoalkylamin umgesetzt. — Z. B. wird der /J-Bromathylather des 6-Allyl-2-metlwxy- 
l-oxybenzóls (I) m it Monoathylamin im geschlossenen App. auf 120—130° erhitzt, die 
Rk.-Fl. dann in W. gegossen, m it HC1 angesauert u. m it A. extrahiert. Der erhaltene 
MoTwdthylaminodthyldilier von I, K p .10 159—161°, is t eine blaBgelbe FI., 11. in Sauren. 
(E. P. 304 732 Tom 24/1. 1929, Auszug veroff. 20/3. 1929. D. Prior. 25/1. 1928.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Reddelien 
und Werner Muller, Leipzig), Darstellung ton N-Oxydthylderivaten des 2,4-Diamino-
l-oxybenzols und seiner Deritate, dad. gek., daB man die eben genannten Diamino- 
yerbb., in denen eine NH2-Gruppe acyliert ist, m it Halogenhydrinen des Glykols oder 
Atliylenoxyd (I) bei gewóhnlicher oder erhohter Temp. bei An- oder Abwesenheit von 
saurebindenden Mitteln, Verdunnungs- oder Ldsungsmm. u. Katalysatoren konden- 
siert u. gegebenenfalls die Acylgruppe, etwa durch Behandeln m it Sauren, yorzugs- 
weise H 2SO,i, abspaltet. — Es lassen sich so darstellen: aus 2-Acetylamino-4-amino-
1-oxybenzol (II) durch Einw. von Athylenchlorhydrin (III) in Ggw. von CaC03 u. W. das
2-Acetylamino-4-oxydthylamino-l-oxybenzol, Krystalle aus Essigester, F . 144—145°,
welehes durch Erwarmen m it 60%ig. H 2SO4 die freie 2-Aminoverb. liefert, dereń Sulfat 
in W. sil. ist. Durch weitere Einw. von III auf die 2-Acetylaminoverb. wird 2-Acetyl- 
amino-4-dioxydthylamino-l-oxybenzol erhalten; die Verb. is t 11. in W., A ., h. Essigester, 
weniger 1. in  k. Essigester, Aceton, unl. in Bzl., Bzn., F . 125—126°. Zur gleichen Verb. 
gelangt man durch Einw. yon I auf die 2-Acetylaminoverb. oder auf II; im letzteren 
Falle entsteht ein Gemisch von Mono- u. Dioxyathylaminoyerb., aus welchem aus 
alkoh. Lsg. das Sulfat der Monoyerb. abgetrennt werden kann. Durch Yerseifung 
erhalt man 2-Amiiw-4-dioxrjdthylamino-l-oxybenzol, dessen Sulfat sil. in W., 11. in 
Methanol, wl. in Aceton ist. — In  gleicher Weise erhalt man aus 4-Acetylamino-2-amino-
l-oxybenzol die 2-Oxydthylaminoverb., Krystalle aus W., F. 187—1S8°, sil. in Alkalien 
ii. Sauren, sowie die 2-Dioxydthylaminoverb., Krystalle aus Aceton, F . 120—122°. 
(D. R. P . 505 323 KI. 12q yom 14/4. 1929, ausg. 16/8. 1930. Zus. zu D. R. P. 484996; 
C. 1930. 1. 586.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Max Wyler, Manchester, 
Herstellung ton Aminoxylerwl. l,3-Dimethyl-2-acetylaminobenzol wird in 85%ig. 
H 2SO.i untcrhalb 5° m it 100°/oig. H N 0 3 versetzt, dann 12 Stdn. bei 20° yerruhrt u. 
hierauf in  Eis gegossen. Die entstandene Nitroterb. wird bei 80° m it Fe u. verd. CH3C 0 0 H  
zur Aminoterb. reduziert, letztere in yerd. H„SOj bei 0° diazotiert u. die Diazolsg. auf 
90° unter Ruhren erwarmt. Das entstandene l,3-Dimethyl-2-acetylamino-6-oxybenzol, 
Krystalle aus W., F. 191°, liefert beim Kochen m it 50°/oig. H 2S04 das zugehorige 
Aminoxylenol, Krystalle aus Bzl., F . 170°. (E. P. 331687 yom 27/6. 1929, ausg. 
31/7. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Korten, 
Frankfurt a. M.-Fechenlieim), Trennung ton Kondensationsprodukten aus aromatischen 
Basen und hydroaromatiseten Ringketonen der Cyclohexanonreihe, dad. gek., daB man 
die von der ubersehiissigen Base befreiten Rohprodd. entweder im Hochvakuum 
fraktioniert, dest. oder die einzelnen Bestandteile auf Grund der yerschiedenen Loslich- 
keit in organ. Lósungsmm. oder durch fraktionierte Krystallisation der Salze isoliert.
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— Hierzu vgl. F. P. 648 940; C. 1929. I. 2824. (D. R. P. 505475 KI. 12o vom 23/9.
1927, ausg. 18/8. 1930. Zus. zu D. R. P. 497628; C. 1930; II. 805.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Otto Nicodemus, 
F rankfurt a. M.-Hóchst), Darsldlung organischer Basen, dad. gek., 1. daB man in Ab- 
anderung des Verf. des H auptpat. hier C2H 2 u. NH3, gemischt m it den Dampfen aliphat. 
Aldeliyde oder Ketone bei erkóhter Temp. iiber aus Ammoniakate zu bilden ver- 
mógenden anorgan. Salzen bestehende Kontakto leitet, — 2. daB man die Ammoniakate 
bildenden Salze m it h o c l ia k t .  oxyd. Gelen oder kataly t. wirkenden metali. Oxyden 
der 2.—8. Gruppe des period. Systems kombiniert. — Z. B. erlia.lt man aus gleichen 
Teilen Paraldehyd (I), C2H 2 u. NH 3 bei 290—310° uber Bimsstein-ZnCl2 aus 500 g I  
u. 200 1 C2H 2 712 g Kondensat, das 2- u. 4-Methylpyridin (Kp. 128—145°; 386 g), 
sowie wasserunl. Pyridinhomologe (Kp. 170—200°; 40 g) enthalt. Es cntstehen hierbei 
auch: 3-Methylpyridin, 1,4-Dimelhylpyridin, Collidine. — Aus Crotonaldehyd, C2H 2 u. 
NH 3 bei 300—320° iiber Al20 3-ZnCl2 werden im wesentliclien Methylpyridine erhalten.
— Aldol liefert m it C2H 2 u. NH 3 iiber Fe-Oxyd-CoCl2 bei 350—370° ein Gemisch von
Collidin u. Methylpyridin. — Aus Aceton, C„H„ u. NH3 entstehen aus je 300 g Aceton 
345 g Kondensat m it Kp. 60— 110° (85 g) “u. 110—200° (138 g). (D. R. P. 497 502 
KI. 12p Tom 7/10. 1927, ausg. 16/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 479351; C. 1930. I. 
1366.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Nicodemus, 
Frankfurt a. M.-Hdchst), Darstellung organischer Basen, dad. gek., daB man in Ab- 
anderung des Verf. des H auptpat. u. der Zus.-Patt. 495 337; C. 1930. I I .  624 u. 497 502 
(vorst. Ref.) hier ais Katalysatoren Ammoniakate zu bilden yermogende organ. Salze 
verwendet. — Ais Siiurekomponentc kommen in Betracht: HCN, CH3COOII, CCl3COOH, 
HSCN, HCOOH, ais Basenkomponente Cu, Hg, Zn, Cd, Co, Fe, auf Tragern, wie Bims- 
stein, Koks, Silicagel, die bei erhóhter Temp. m it NEL, behandelt werden. Man kann 
auch die vorgcbildeten Ammoniakate geschmolzen oder in alkoli. Lsg. auf die Trager 
aufbringen oder die organ. Salze in Pyridinen losen u. die Doppclverbb. auf die Trager 
aufbringen. — Z. B. wird Bimsstein m it dem Zn-Salz der CC13C 0 0 H  beladen, ge- 
trocknet im N2-Strom u. durch Uberleiten von NH3 in das Ammoniakat verwandelt. 
Leitet man bei 290—310° ein Gemisch von C,H2 u. NH3 (2 :1 ) iiber, so erhalt man 
durcli Tiefkiililung Prodd. m it 65% Pyridinhomologen, 15% Nitrilen neben aliphat. 
Aminen u. Harzen. — Leitet man C2H 2 m it Anilin  iiber den K ontakt, so erhalt man
2-Methylckinolin. — Aus C2H 2 +  NH3 (1 :1 ) erhalt man iiber Diatomit-Fe-Rhodanid 
bei 320—340° ein Kondensat, das zu 55%  aus Pyridinhomologen neben Nitrilen, 
aliphat. Am inen u. harzartigen Stoffen besteht. (D. R. P. 504238 KI. 12p vom 
31/12. 1927, ausg. 1/8. 1930. Zus. zu D. R. P. 479351; G. 1930. I. 1366.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Pyridinbasen 
durch Uberleiten eines Gemisches aus C2H 2, II„0-Dampf u. NH 3 oder aus Aldehyden, 
vornehmlich CH3CHO u. NH 3 bei etwa 400° m it einer groBeren Geschwindigkeit, ais 
zur Bldg. eines hauptsachlich aus Nitrilen bestehenden Prod. erforderlich ist. — Z. B. 
wird ein Gemisch gleiclier Voll. C2H 2, NH3 u. W.-Dampf m it einer Geschwindigkeit 
von 40 1 je Std. u. l Kontaktmasse bei 350° iiber m it ZnS04 beladenes Silicagel ge- 
leitet. Aus 240 1 Gas erhalt man etwa 110 ccm Kondensat, dessen Olschicht (etwa 
55 ccm) zu etwa 75%  aus Pyridinbasen besteht. Bei Verringerung der Gasgeschwindig- 
keit ani die Halfte enthalt das Prod. etwa Smal soviel Nitrile ais Pyridinbasen. — 
Aus einem Gemisch von 50%  H 2, 20% W.-Dampf, 10% C2H 2, 10% NH3, 5%  N 2 u. 
50%  CH4 erhalt man bei 350° (100 1 je Std. u. 1 Kontaktmasse) iiber Silicagel-ZnO- 
ThO ein Kondensat m it 80% Pyridingeli., bei halber Geschwindigkeit entstehen neben 
Pyridinen etwa 50%  Nitrile. — Ein Gemisch gleicher Voll. CH3CHO u. NH3 liefert 
bei 350° iiber Silicagel-ZnO-ThO bei einer Geschwindigkeit von 200 1 je Std. u. 1 K ontakt
masse ein Prod. m it einem Geh. von 50%  an N-haltigen Verbb., die zu 90% aus Pyridin
basen bestehen. — Aus 30 1 NH3, 15 1 CH3CHO u. 15 1 W.-Dampf je Std. u. 1 K ata- 
lysator erhalt man in  einer Ausbeute von 90%, berechnet auf Aldehyd, ein zu 90% 
aus Pyridinen bestehendes Prod. — Aus je 3 Voll. C2H 2 u. NH 3 u. je 1 Vol. CH3CHO 
u. W.-Dampf erhalt man bei 340° iiber Silicagel, das m it metali. Al u. Cd beladen ist 
u. 100 1 Gasgeschwindigkeit je Std. u. 1 K atalysator ein Prod., dessen obere Schicht 
(90 Voł.-Teile) zu etwa 75% aus Pyridinbasen, hauptsachlich Picolinen besteht. 
(F. P. 685 566 vom 2/9.1929, ausg. 11/7.1930. D. Prior. 27/9.1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung sticlcstoffhaltiger 
Kondensationsprodukte. aus Acetylen und Ammoniak oder Aminen durch Uberleiten

164*
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eines Gemisehes dieser Stoffe m it einer Geschwindigkeit von mehr ais 50 1 C2H 2 je Std. 
iiber Katalysatoren aus Verbb. der Metallo der 2.—7. Gruppe des period. Systems, 
die unter den Rk.-Bedingungen nicht zu Metallen reduzicrt werden. (Hierzu vgl. auch
F. P . 685 566; vorst. Ref.). —  Z. B. wird eine Misehung von je 10 Voll. NH3 u. C2H 2, 
30 Voll. H 2 u. 5 Voll. N2 bei 450° m it 70 1 Geschwindigkeit je Std. u. 1 Katalysator 
iiber Silicagel-ZnS04 geleitet; m an erhalt ein Prod. m it 95% Acetonitril (I). — Aus 
15 1 C2H 2, 15 1 NH3, 10 1 N 2 je Std. u. 1 K atalysator erhalt man bei 300° iiber Silicagel- 
ZnCl2 ebenfalls I, ferner aus 2 Voll. C2H 2, 3 Voll. NH3 u. 5 Yoll. H 2 bei 380° m it einer 
Geschwindigkeit von 20 1 iiber Zn0-Cr20 3 (10 :1 ); die h. Gasmischung kann an- 
sehlieBend durch tlberleiten iiber Silicagel-Ni in Monoathylamin verwandelt worden 
(hierzu vgl. auch F. P. 681 839; C. 1930. I I .  1439). Aus C2H 2 u. CH3N H2 (je 15 1) 
erhalt man iiber Silicagel-ZnCl2 bei 360—380° ein Prod. m it 70%  Propionitril. — 
Die Rkk. lassen sich auch bei erhóhtem Druck, bis etwa 20 at, durchfuhren. (E. P. 
332 258 vom 18/3. 1929, ausg. 14/8. 1930.) A l t p e t e r . .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von atickstoff- 
haltigen Kondensationsprodukten durch tlberleiten von ungesatt. KW-stoffen oder 
Aldehyden m it NH3, aliphat. oder arom at. Aminen in Ggw. betrachtlieher Mengen 
Dampf u. bei 300—500°, gegebenenfalls boi erhóhtem Druck (bis etwa 20 at) iiber 
K atalysatoren der 2.—7. Gruppe des period. Systems, die keinen S oder S-Verbb. 
enthalten, woboi dio Gasgeschwindigkeit wenigstens 10 1 des KW-stoffes oder Aldehyds 
je Std. u. 1 K atalysator betragen soli. — Z. B. erhalt man aus 10 Teilen C2H 2, 6 Teilen 
A nilin  u. 40 Teilen Dampf bei 350° iiber Silicagel-ZnO (Geschwindigkeit 12 1 C2H 2 
je Std. u. 1 K atalysator) ein Prod. m it etwa 75% der theoret. móglichen Menge Chinolin- 
basen (berechnet auf Anilin), hauptsachlich Chinaldin. — Aus einem Gemisch von 
Butadien u. Dimethylanilin (gleiche Teile) unter Zusatz von Dampf (4 Teile) entstehen 
zu 75% Chinolin u. dessen Homologe, vor allem Lepidin, daneben etwa 10% Nitrile. 
Verringert man die Dampfmenge, so entstehen neben etwa 30%  Chinolinbasen auch 
Nitrile u. aliphat. Aminę neben Zers.-Prodd. — (Hierzu vgl. auch F. P. 685 566; vor- 
vorst. Ref.). (E. P. 332 623 vom 22/2. 1929, ausg. 21/8. 1930. F. P. 685 569 vom 
2/9. 1929, ausg. 11/7. 1930. D. Prior. 31/10. 1928.) A l t p e t e b .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von fi-Oxyderivaten 
von Alkylpyridinen  durch Verschmelzen der entsprechenden Sulfonsauren m it Atz- 
alkalien. — Z. B. wird KOH unter Zusatz von wenig W. in einem EisengefaB ge- 
schmolzen u. unter Riihren bei 160° langsam das K-Salz der a-Picolin-p-sulfonsaure 
eingetragen. Die M. wird 25 Minuten auf 235—240° erhitzt. Es entsteht m it etwa 
75% Ausbeute (5-Oxy-a.-picolin, F. 164— 166°, sil. in W., wl. in Bzl., A., etwas 1. in 
Essigester, g ibt m it FeCl3 in  wss. Lsg. eine rotbraune Fiirbung. — Aus y-Picolin- 
f}-sulfonsaure laBt sich /?-Oxy-y-picolin herstellen, F . 118—120°, Kp. 285—290°, 11. in 
A., maBig 1. in W., wl. in k. Bzl., sil. in h. Bzl. — Aus dem K-Salz der Aldehydkollidin- 
fi-sulfonsaure erhalt man fi-Oxy-fi'-athyl-a-picolin, F. 170— 173°. (F. P. 685 583 vom 
18/11. 1929, ausg. 11/7. 1930. D. Priorr. 26/11. 1928 u. 21/10. 1929.) A l t p e t e e .

S chering-K ahlbaum  A kt.-G es., Berlin (Erfinder: Curt R a th , Rangsdorf, 
K r. Teltow), Erhohung der Loslichkeit von halogensubstituierten Ozypyridinen in  Wasser, 
dad. gek., daB man 3- oder 5-Mono- oder 3,5-Dihalogensubstitutionsprodd. des 2-Oxy- 
pyridins m it alkylierenden oder carboxyalkylierenden Mitteln, zweckmaBig bei Ggw. 
von saurebindenden Stoffen behandelt. — Z. B. wird 2-Oxo-5-jodpyridin (I) in sd. 
96%ig. A. in Ggw. yon KOH mittels CH3J  in N-Methyl-2-oxo-5-jodpyridin iiber- 
gefiihrt, K p .12 182—185°, F . 73— 74°. —  Aus 2-Oxy-5-ł>rompyridin u. CH2ClCOOH (II) 
entsteht in Ggw. von sd. 10%ig- NaOH die 2-Oxo-5-brompyridin-N-essigsaure, weiBe 
Krystalle, F. 237—238°. — 2-Oxy-3,5-dibrompyridin liefert in gleicher Weise die 2-Oxo-
3,5-dibrompyridin-N-essigsaure, weiBe Nadelchen, F. 240—241°. — Aus I u. II entsteht
2-Oxo-5-jodpyridin-N-essigsaure (IH), weiBe Krystalle, bei 243—244° Zers. Die gleiche 
Yerb. entsteht bei der Einw. von H  auf 2-Oxy-3,5-dijodpyridin in sd. 5% ig. NaOH. — 
Aus 2-Oxy-3-brom-5-jodpyridin u. II wird in sd. 10%ig. NaOH 2-Oxo-3-brom-5-jod- 
pyridin-N-essigsaure gebildet, weiBe Nadelchen, F. 244—245° (Zers.). — W ahrend 
I  in  W. (100 Teilen) nur zu 0,4, ais Na-Salz zu 4 Teilen 1. ist, lost sich das N-Methyl- 
deriv. zu 23 Teilen u. das Na-Salz von HI zu 25 Teilen. (D. R. P. 506 425 KI. l*2p 
vom 12/5.1927, ausg. 5/9.1930. — F. P. 684 285 vom 31/10.1929, ausg. 24/6. 
1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt- a. M., Sulfonierung von Pyridin  
und dessen Homologen unter Zusatz von Hg oder Hg-Salzen ais K atalysator. — Z. B.
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wird zu 200 g rauchender H 2S 04 (20%  S 03) 1 g bas. Hg-Sulfat zugesetzt u. die M. 
unter Riihren m it 36 g a -Picolin versetzt. Die Temp. steigt auf 110°; man erhitzt 
noch 3 Stdn. auf 225°, gieCt dann auf Eis u. fallt die H 2S 0 4 m it CaC03. Die entstandene 
a- Picolin-f)-sulfoiisiiure wird aus der Lsg. des Ca-Salzes m it Na2C03 oder K,>C03 ais 
Alkalisalz gewonnen. Man erhalt etwa 45 g Na-Salz (41% a-Picolin lassen sich wieder- 
gewinnen). In  gleicher Weise laBt sich y-Picolin in y-Picolin-fi-sulfonsdure umwandeln; 
aus 2-Meihyl-5-athylpyridin entsteht 2-Hethyl-5-athylpyridin-3-sulf(msdure. (F. P. 
685 062 Tom 16/11. 1929, ausg. 4/7. 1930. D. Prior. 26/11. 1928.) A l t p e t e r .

General Anilinę Works, New York, V. St. A., iibert. von: Winfrid Hentrich 
und Max Hardtmann, Wiesdorf a. Rh., Herstellung von Kondensationsprodukten der 
Benzodiazinreihe. (A. P. 1758 792 vom 14/12.1927, ausg. 13/5.1930. D. Prior. 
13/12.1926. — C. 1929. II. 654 [E. P. 309 102].) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
A. J. Hall, Die Absorption von Farbstoffen durch Fasern aus regenerierter Cellulose. 

Vf. bespricht zuerst den Feinbau der Cellulose u. die abweichende Orientierung der 
Micellen in natiirlichen u. kiinstlichen Fasem. Dann zeigt er in Anlehnung an A. L eh- 
NER u. A. J a g e r  (C. 1927. II. 193), daB bei Streckung wahrend des Spinnens die 
Affinitat zu direkten u. Kupenfarben ab, zu bas. zunimmt. Ebenso wirken lange Fall- 
badstrecken. Strecken im trockenen Zustand hat keine Wrkg., da beim Wiederbenetzen 
die Orientierung der Micellen verloren geht. (Silk Journ. Rayon World 7. Nr. 76. 
39—40. 20/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

H. Sunder, Die wissenschaftliche Organisation der Farberei in  Baumiwllstiick- 
fdrbereien. Beinr Ausfuhren gróBerer Auftrage in Baumwollstuck fallen die einzelnen 
Stucke oft untereinander abweichend aus. Von EinfluB sind: Temp. des Farbens, 
PH -W ert der F lotte u. Ware, Appretur u. Trocknung. Auf Stiicken m it hohem Quadrat- 
metergewicht fallen die Farbungen dunkler aus ais bei leichten Stoffen. Vf. empfiehlt 
das Anlegen einer graph. Tabelle, in der die Ordinaten das Farbstoffgewicht, die Ab- 
scissen das Quadratmetergewicht der W are darstellen, um so fiir alle Stoffarten den 
Farbstoffverbrauch ablesen zu konnen. Dies Prinzip wird dann fiir versckiedene Farb- 
stoffklassen dargelegt u. Einzelheiten, wie W .-Enthartung, Salzzusatz, stehende u. 
frische Bader ausfiihrlich behandelt. (Chim. et Ind . 23. Sond.-Nr. 3 bis. 401—09. 
Marz 1930.) F r ie d e m a n n .

Kalinor, Kaltnetzmittel fiir  Baumwolle. Kaltnetzm ittel sind zum Vornetzen der 
Baumwolle, sowie zur Erleichterung der Beuche oder HeiBnetzung wertyoll; sie mussen 
bei 15— 20° u. schon m it 1 g/l wirksam, nicht kalkempfindlich u. dabei griffverbessernd 
sein. Die Netzfahigkeit guter K altnetzm ittel steigt m it der H artę des W. Im  ganzen 
sind die O lderiw . wie A v  i r  o 1 A H  e x t  r  a  (H. Th. B o iim e , C h e m n i t z ) ,  
O r a n i t  B N  c o n c .  ( C h e m .  F a b r i k  O r a n i e n b u r g )  dem Naphthalinderiv. 
N e k a l  B X  (I. G. F  a r b e n i n d.) in Kalkbestandigkeit, Griff u. Ausgiebigkeit 
uberlegen. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 634—35. 17/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

A. J. Hall, Das Farben und Zurichten von Kwistseidewaren. Vf. bespricht die 
Behandlung von Garnen aus einer Viscose- oder Acetatseide, sowie aus dereń Gemischen 
auf dem Farbejigger. (CanadianTextile Journ. 47. Nr. 36.17.18.32.4/9.1930.) H. ScHM.

Chas. E. Mnllin, Das Farben von Yiscose. (Vgl. C. 1930. II. 2057.) Vf. betont die 
W ichtigkeit des pn-W erts fiir das Farben u. Entschlichten von Viscoseseide. Ebenso 
weist er auf die Rolle des Alkalis, z. B. bei der Kiipenfarbung, hin u. erinnert an die 
Erfolge beim Mercerisieren von Mischgeweben m it Viscose mittels KOH. Dann wird 
die L iteratur iiber unegales Farben, namentlich im Hinblick auf die Arbeiten von 
Se i b e r t , krit. besprochen u. die Móglichkeit des Auftretens von Oxycellulose bei 
alkal. Farbungen erórtert. Zum SchluB werden einige neue Fiirboweisen u. Apparate 
kurz erwahnt. (Silk Journ. Rayon World 7. Nr. 74. 41—42. 20/7. 1930.) F r i e d .

Chas. E. Mnllin, Das Farben von Viscose m it direkten Farbstoffen. (Forts. zu C. 
1930. II. 1139.) An Direktblau 2 B u. Direkt-Echtscharlach 8 BA wird der EinfluB des 
PH -W ertes u. der T em p . des Farbebades m it u. okne Salzzusatz untersucht. Es zeig t 
sich, daB Echtscharlach bei 20° u. bei 85° u. Direktblau bei 85° ohne Salz die tiefsten 
Tóne bei e inem  p n -W e rt v o n  11—13 ergeben, wahrend d a s  Blau bei 20° ein Bad m it 
3%  NaOH e rfo rd e rt. Mit 1%  NaCl in der F lo t te  t r i t t  der EinfluB des pH -W ertes 
stark  zuriick, hingegen vergróBem sich die Unterschiede in dem  Verh. der einzelnen 
Farbstoffe. F u r Mischtone auf Kunstseide erscheint es daher angezeigt, nach Móglich-
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keit ohne Salz u. unter den Bedingungen zu farben, welche die gróBte Farbstoff- 
aufnahme ergeben. (Silk Journ. Rayon World 7. Nr. 76. 44—45. 20/9.1930.) F r i e d .

— , Synthetische Fasern. L iteraturberieht iiber das Farben u. Drucken von Vistra, 
den Zusammenhang zwischen Streckung u. Farbefahigkeit bei Kunstseide u. ein neues 
Verf. nach E. P. 315434 (C. 1930. I. 289) zur oberflachlichen Veresterung von Baum- 
wolle mittels Maleinsaure. (Dyer Calico P rin ter 64. 293. 5/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

— , Bedruckte Vistragewebe ais Kleiderstoff. Es wird ausgefuhrt, wie Vistragewebe 
beim Bedrucken u. in  der Ausriistung fur Kleiderstoffe zweckmaBig zu behandeln sind. 
(Melliands Testilber. 11. 619—20. Aug. 1930.) Su v e r n .

— , Echtfarbige Drucke auf Acetatseide und auf Mischgeweben. Es wird der Druck 
von Acetatseide, oder Acetat m it Viseose oder Baumwolle, sowie die Herst. von WeiB- 
u. Buntatzen auf diesen Stoffen beschrieben. Folgende. Farbstoffe aus der Klasse 
der A z o n i n e werden empfohlen: A z o n i n - D i r e k t g e l b 2 R ,  - d i r e k t r o t  
c o n c , ,  - d i r e k t b l a u  B ,  - d i r e k t v i o l e t t  R  c o n c .  u. A z o n i n  S F . 
Dio Farbungen werden diazotiert u. m it P h e n o l ,  R e s o r c i n ,  /3 - N a p h t  h o 1 
oder E n t  w ic  k l e r  O N  (fiir Schwarz!) entwickelt. Geatzt wird m it Gummi- 
verdickung u. H y r a l d i t  Z. Bei Mischgeweben m it Viscose oder Baumwolle wird 
diese m it direkten Farbstoffen gefarbt. Zu Buntatzen auf Acetat nimmt man zur 
Atze z. B. I r i s a m i n  G e x t  r  a , T h i o f l a v i n  T C N  oder M e t h y l e n -  
b 1 a u D B B. Es folgen weitere Rezepte zum Weifi- u. Buntatzen von Mischgeweben. 
(Dyer Calico P rin ter 64. 295—97. 5/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

H. Hoz und E . Bauder, Das Farben von Mischgeweben aus Baumwolle und Kunst
seide. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2239.) Vor Einfiihrung eines neuen Artikels sollte der Fabrikant 
sich davon iiberzeugen, ob die zur Yerwendung kommende Baumwolle fiir die be- 
treffende Kunstseide geeignet ist. Geeignete Farbstoffe der J . R. G e i g y  A.-G., sowie 
Farbevorschriften fiir glatte Gewebe, fiir Striimpfe u. schwer durchzufarbendes u. 
schwer egalisierendes Materiał sowie fiir Mischgewebe aus Baumwolle u. Bemberg- 
kunstseide sind angegeben. Farbcmuster. (Melliands Textilber. 11. 616—17. Aug. 
1930.) Su v e r n .

Douglas Kermode, Das Farben von Pluschen im  besonderen Hinblick auf Spielzeug- 
sloffe. Pliische fur Stofftiere usw. haben Baumwollgrund u. einen Flor aus Wolle, 
Mohair oder auch Viscose. Es werden eine Anzahl Rezepte u. Farbstoffe zum Farben 
u. Drucken dieser Pliische aufgefiihrt. (Dyer Calico Printer 64. 265—67. 5/9. 
1930.) * F r ie d e m a n n .

G. Raeman, Die Violelts des Wollfdrbers. Violetts waren die ersten Erfolge der 
Anilinfarbenchemiker. Zuerst werden die altesten Violetts besprochen, wie das M a u - 
v  e i n von Perkin, das iibrigens bedeutend lichteehter ist ais die Methylvioletts, u. 
H o f m a n n s  V i o l e t t  (Triatliyl-Rosanilin). Die Eigg. der Methylvioletts — 
sehr lichtunecht, ziemlich gut waschecht — werden besprochen, ihre Anwendung zum 
Schónen von Indigo erwahnt. Es werden dann eine Reihe von Violetts nach ihrer 
chem. Konst. aufgeziihlt, so R h o d u l i n - V i o l e t t ,  S a u r e - Y i o l e t t  2 B ,
4 R S ,  4 R S N ,  4 B N ,  10 B ,  R o t - V i o l e t t  4 R S u. 5 R S ,  die sich ąlle durcli 
die Verschiedenheit ihrer Alkyl- u. Arylgruppen unterscheiden. (Dyer Calico P rin ter 64. 
216—17. 22/8. 1930.) " F r ie d e m a n n .

G. Raeman, Violette Farbstoffe fu r  Wolle. Triphenylmethanfarbstoffc von ge
ringer Lichtechtheit sind die S a u r e v i o l e t t s  3 BN , 6 BN , 7 BN  , 7 B , 5 BNS , 
6 BN S u. 7 B N S; die S-Marken sind gut alkalieeht. Besser sind die E c h t s i i u r e -  
V i o l e t t s  R,  2 R  , A 2 R  , u. die S a u r e v i o l e t t s 4 R u .  4 RN.  Die A l k a l i -  
v i o l e t t s  werden bei 60—90° alkal. oder neutral gefarbt, ihre Echtheit ist gering. 
Zur Reihe der V i o 1 a  m i n e zahlen S a u r e - R o s a m i n  A ,  E c h t s a u r e -  
v  i o 1 e 1 1  B , E c h t s u l f o n v i o l e t t 5  BS  u. V i k t o r i a v i o l e t t  4 B S; sie 
sind alle schlecht lichtecht, aber gut echt gegen Waschen, Biigeln, SchweiB, Reiben 
u. Walken. R óter u. lichteehter sind L i s s a m i n - V i o l e t t  2 R ,  L a n a c y l -  
v i ó l e t t B ,  X y l e n v i o l e t t  R L  u. X  y 1 e n - E  o h t  v  i o 1 e 11 B. Lichtechte, 
lebhafte Violetts der Saphirolreihe sind A l i z a r i n - I r i s o l ,  A l i z a r i n -  
G e r a n o l B u .  die A 1 i z a r  i n  - D i r  e k  t  - V i o 1 e 11 s R  , E R  u. E  2 B. Alizarin- 
Geranol kann auch nachehromiert werden. S u p r a m i n v i o l e t , t  R  u. B sind, 
namentlioh das erstere, gut lichtecht, vertragen aber nur eine leichte Walkę u. schmutzen 
■weiBe Baumwolle an. A n  t  h o s i n - V i o 1 e 11 B ist sehr rotstichig, wenig licht- 
u. nur maBig walkecht. Die N  e u t  r  a  1 v i o 1 e 1 1  s werden nur m it Salz gefarbt, 
sie sind brillant, aber nicht lichtecht; gegen Chroni sind sie wenig empfindlich. Gut
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lichtecht, aber kupferempfindlioli ist A l i z a r i n - A s t r o l v i o l e t t ,  das sehr 
blaustiehig ist. Die E c h t - T u c l i v i o l e t t s  R  u. B sind nur maJJig walkecht, 
sonst gut. L a n a s o l y i o l e t t  R  u. B sind Chrom- bzw. Kupfervęrbb. von Azo- 
Beizen-Farbstoffen. Bei m ittlerer Lichtechtheit sind sie gut waschecht, aber seltsamer- 
weise kupferompfindlich. E c h t s a u r e - P u r p u r  A ,  ein Kupfersalz, ist ein 
stiumpfcs Purpur, das zum Nuancicren von Indigo empfohlen wird. N  e o 1 a n - 
v i o 1 e 1 1  R  ist sehr stumpf, walk- aber nicht pottingecht u. sehr kaJkempfindlich. 
Zu den 1. Chrom- oder Kupferverbb. ziihlen endlich auch die P a l a t i n - E c h t -  
v i o l e t t s  R u .  3 R N , schlecht lichtecht u. nur bedingt waschecht. (Dyer Calico 
P rin tcr 64. 267—69. 5/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

Geo. D. Palmer jr.^und S. J. Lloyd, Schwefelfarbstoffe. I. Darstellung einer 
■neuen Reihe. Nach einer Ubersicht iiber die bisherigen Erfahrungen bei der Gewirmung 
von Schwefelfarbstoffen, Erfahrungen, aus denen zu folgen scheint, daB zwei Sub- 
stituenten an einem Benzolring bereits ausreichen, um cin Ausgangsmaterial fiir cinen 
Schwefelfarbstoff zu liefern, berichten die Yff., daB prakt. alle organ. Substanzen 
in  der Gasphase m it geschmolzenem Schwefel bei geniigend hohen Tempp. (uber 
300°, am besten bei 380°) Schwefelfarbstoffe bilden, die sich in  wss. Natriumsulfid 
lósen u. Baumwolle oder andere pflanzliche Fasern anfarben, u. zwar m it derselben 
Farbę, m it der sie sich lósen. Untersucht wurden Bzl., Toluol, Anilin, Phenol, Benz
aldehyd, Naphthalin, Anthracen, Biphenyl, Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Diathylanilin, 
Furfurol, Eg., A., A., Kerosin u. Terpentinól, ferner Athylen u. Acetylen. Die Farben 
sind fiir das Ausgangsmaterial spezif. u. gut reproduzierbar, ferner echt gegen Seife, 
W. u. organ. Lósungsmm. Die erhaltenen Prodd. zeigten alle Farbtóne auBer rot, 
gelb, blau u. schwarz. Da Tetrachlorkohlenstoff keinen Schwefelfarbstoff lieferte, 
is t anzunehmen, daB Wasserstoff zu seiner Bldg. notwendig ist. Bemerkenswerter 
Weise bestehen zwischen der Menge entwickelten Schwefelwasserstoffs u. des ge- 
bildeten Farbstoffs prazise Beziehungen — im Fali des Bzl. (Toluol) geht auf 1 At. 
im Farbstoff gebnndenen Schwefel 1 (2) A t. Schwefel in  Form von H2S weg. Auf 5 Moll. 
Bzl. kommen 8 A t. Schwefel, auf 1 Mol. Toluol 5 Atonie. Der Schwefelgeh. u. die 
Farbnuance der Prodd. hangt n icht von der Dauer u. der Temp. der Rk. ab. Der fiir 
alle Prodd. erm ittelte hohe Schwefelgeh. zeigt, daB K etten  yon Sehwefelatomen in 
den Farbstoffen vorhanden sein miissen. Mit Selen konnten ahnliche Umsetzungen 
erzielt werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3388—95. Aug. 1930. Alabama, 
Univ.) B e r g m a n n .

Hans Wolff, Uber Oarantie fu r  Anstrichfarbm und Anstriche. Vf. v ertritt den 
Standpunkt, daB an  Stelle der bisher yielfach iiblichen Zeitgarantie fur die Haltbar- 
keit des Fertiganstriches eine Garantie uber die yorher zu yereinbarende Zus. des 
Anstrichmaterials treten sollte. Der Lieferant hatte dann die Garantie zu leisten, daB 
er die vereinbarte Zus. einhalt. S ta tt der Zus. konnten auch bestimmte Priifmethoden 
yereinbart werden, nach denen das Anstrichmaterial yorher gepruft werden u. denen 
es standhalten miiBte. Die H altbarkeit des Anstriches ginge dann auf die Gefahr 
dessen, der diese Priifmethoden yorgeschrieben hat. (Farbę u. Lack 1930. 336. 348. 
361. 30/7. Berlin.) _______________ __  Sc h e i f e l e .

Technochemie Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: Paul Tschammer, 
Lugknitz, O.-L.), Bruchsicherer BeMlter aus keramischem Werkstoff fiir die Kiipen- 
farberei, 1. dad. gek., daB der Behalter aus keram. Materiał m it einem Schutzmantel 
aus Asphalt oder asphaltahnlichem Stoff umgeben ist. — 2. Bruchsicherer Behalter 
nach Ansprueh 1, dad. gek., daB in den Schutzmantel ein Drahtgewebe eingelagert ist. 
(D. R. P. 488 883 KI. 8a vom 17/1. 1928, ausg. 8/1. 1930.) _ F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Giinzler 
und Georg Wesenberg, Elberfeld), Herstellung von haltbaren, Sulfonhalogenamidsalze 
liefernden Mischungen, 1. dad. gek., daB man Sulfamide bzw. ihre Salze m it hoch- 
prozentigem Chlorkalk mischt. — 2. Ausfiihrungsform nach Ansprueh 1, dad. gek., 
daB man den Mischungen gemaB Ansprueh 1 solche Salze beimischt, die m it der Base 
des Hypohalogenits schwer oder unl. Verbb. geben. — Die Mischungen liefern beim 
Verdimnen m it W. sofort ohne Warmezufuhr die organ. Stickstoffyerb. Die Slischungen 
eignen sich fiir Dcsinfektions-, Wasch- u. Bleichzwecke. (D. R. P. 486 862 KI. 8i vom 
19/10. 1924, ausg. 26/11. 1929.) t F ęan z .

H . Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz. Sachsen, Yerfahren zur Yerbesserung der 
Wirkung von alkalischen Behandlungsfliissigkeiten in der Textilindustrie. (Oe.B.
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118 224 vom 9/8. 1928, ausg. 25/6. 1930. D. Prior. 20/9. 1927. — C. 1929. I. 578 
[E . P. 297 383].) E n g e r o f f .

Celanese Corp. of America, Delaware, ubert. von: George Holland Ellis, 
Spondon b. Derby, England, Beizen von Cellulosecster enthaltenden Oarnen, Oeweben usw. 
(A. P. 1 757 519 vom 25/3. 1927, ausg. 6/5. 1930. E. Prior. 30/10. 1926. — C. 1928.
I .  1096 [ E .P .  280698].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Fischer, 
Bad Soden, Taunus, und Carl Erich Muller, Frankfurt a. M.-Hóchst), Herstellung 
brauner Farbungen au f Celhiloseeslern und -athem. (D. R. P. 505 885 KI. 8m vom 
19/10. 1926, ausg. 27/8. 1930. — C. 1928. I. 755 [E. P. 279135].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conrad Schóller, 
Mannheim), Verfahren zur Erhohung der Beuchechtheit von Kiipenfdrbungen, dad. gek., 
daB man auf die gefarbte Faser solche anorgan. oder organ. Verbb. bringt, die unter 
den Arbeitsbedingungen reduzierbar u. auf der Faser fixierbar sind u. nach dem Beuchen 
nicht entfernt werden. — In  eine durch Kochen von Bleizucker u. Bleiglatte in W. 
erhaltene Lsg. bringt man bei gewóhnlicher Temp. einen m it Indanthrengelb G ge- 
farbten Strang, geht nach dem Abwinden in ein ŃH3-Bad u. hierauf in eine Lsg. von 
K 2Cr20 7 u. H 2SO.,, nach dem Spiilen kann m it kochendem Kalkwasser nachbehandelt 
werden. Der Farbton wird durch das tJbersetzen m it Chromgelb etwas gelbstichiger, 
nach der Beuche erhalt man den n. Farbton. Die so behandelte Farbung kann mit. 
weiBer Baumwolle m it Sodalsg. zum Sieden erhitzt werden, ohne daB ein Abfarben 
des Indanthrengelb G stattfindet. (D. R. P. 502 551 KI. 8m yom 2/2. 1926, ausg. 
17/7. 1930.) F r a n z .

Jacgues Vedel, Frankreich, Verbesserung der farberischen Eigenschaften von 
Calciumearbonat durch Zusatz von Al-Acetat. — Z. B. werden auf 100 Teile CaCO, 
36 Teile Al-Acetat (15° Bć) zugesetzt. (F. P . 684797 vom 13/11.1929, ausg. 1/7. 
1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Krzikalla, 
Mannheim, und Gustav Schwen, Ludwigshafen a. Rh.), Erzeugung von Farbungen 
a u f der Faser nach D. R. P. 448461 dad. gek., daB man an Stelle der dort angewandten 
aromat. Diamine liier /5-jSTaphthylamin oder dessen D eriw . yerwendet. — Mit 2,3-Oxy- 
naphthoyl-fi-naphthylamid impragnierte Baumwolle liefert m it der Lsg. von diazotiertem 
p-Xylidin ein lebhaftes wasch-, biiuch- u. chlorechtes blaustichiges Rot. Eine m it 
2,3-Oxynaphthoyl-7-oxy-2-naphthylamid geklotzte Baumwolle gibt m it einer Lsg. 
yon diazotiertem Anilin wasch- u. bauchechte, gelbstichig rote Farbungen. (D. R. P. 
485 256 KI. 8m vom 20/4. 1923, ausg. 29/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 448461; C. 1927.
II. 2232.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Azofarbstoffe. (Schwz. PP. 
137110 u. 137111 yom 12/12. 1927, ausg. 1/3. 1930. D. Prior. 13/12. 1926. — Zus. 
zu Schwz. P. 133802; C. 1930. I. 4271. —  0. 1929. I. 579 [F. P. 645 588].) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Hoffa, 
Erwin Thoma und Hans Heyna, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von Azofarb- 
stoffen nach D. R. P. 480826, dad. gek., daB die Diazoverbb. der l,3-Dimethyl-4- 
amino-2-halogenbenzole oder der l,3-Dimethyl-6-alkyl-4-amino-2-halogenbenzole m it 
Arylaminen der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure gekuppelt werden. — Die m it 2-Oxy- 
naphthalin-3-carbonsaure-2'-methyl-4'-chlor-l'-anilid getrankte Baumwolle liefert beim 
Behandeln m it der Lsg. des diazotierten l,3-Dimethyl-4-amino-2-chlorbenzols ein chlor- u. 
beuchechtes, blaustichiges Rot. Ahnliche Farbungen erhalt man aus der Diazoyerb. 
des l,3,6-Trimethyl-4-amino-2-chlorbenzols, erhaltlich durch Chlorieren von 1,3,6-Tri- 
methyl-4-aminobenzol in  H 2S 0 4, Krystalle aus Petrolather, F. 66— 67°. (D. R. P. 
496 745 KI. 22a yom 6/ 8. 1926, ausg. 25/4. 1930. Zus. zu D. R. P. 480826; C. 1929.
II. 2509.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Herbert Kracker 
und Erwin Thoma, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von Azofarbstoffen. (D. R. P. 
500176 KI. 22 a yom 13/11. 1927, ausg. 30/6. 1930. — C. 1929. I. 1619 [E .P . 
300 504].) F r a n z .

• I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Hoffa, 
Erwin Thoma und Hans Heyna, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von Azofarb
stoffen. (D. R. P. 501106  KI. 22 a  yom 3/12. 1926, ausg. 27/6. 1930. Zus. zu D. R. P. 
499 535; C. 1930. II. 991. — C. 1928. I I .  394 [F . P. 637 383].) F r a n z .



1930. II. H x. F a r b e k ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 2581

Leopold Cassella & Co. G. m. b.H., F rankfurt a. M. (Erfinder: Werner Zer- 
weck, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Verfahren zur Herstellung von unloslichen Azo
farbstoffen au f der pflanzlich&n Faser, dad. gek., daB man Mono- oder Di-2,3-oxynaph- 
t!ioylverbb. von aromat. Aminen oder Diaminen, welche in i Jarem Molekiil den Thiazol- 
oder Triazolring ein- oder zweimal enthalten m it Ausnahme von 2,3-Oxynaphthoyl- 
aminonaphtholsulfonsauren, die eine Benzotliiazolgruppe enthalten, in  alkal. Lsg. auf- 
farb t u. m it Diazoyerbb. entwickelt. (Vgl. A. P. 1706946; C. 1929. I I .  659.) — Die 
Mono- oder Di-2,3-oxynaplithoylverbb. von aromat. Aminen oder Diaminen, welehe in 
ihrem Mol. den Thiazol- oder Triazolring ein- oder zweimal enthalten, besitzen eine 
gute Verwandtschaft zur pflanzliclien Faser, sie konnen daher nach A rt der direkt 
ziehenden Baumwollfarbstoffe auf der Faser fixiert werden. Die hierm it erzielten 
Farbungen besitzen einen lebhaften Farbton, gute Echtheitseigg. u. bemerkenswerte 
Intensitat. — Das m it der 2,3-Oxynaphthoylverb. des 2-Methyl-6-aminobenzothiazols 
ipipragnierto Baumwollgarn liefeit nach dem Behandeln m it der Lsg. yon diazotiertem 
m-Nitro-o-anisidin ein lebhaftes Blaurot. Das 2-Methyl-6-aminobenzothiazol erhalt 
man durch Einw. von Chlorschwefel auf p-Aminoacetanilid, Behandeln des so erhal- 
tenen Kórpers m it Lauge, Einw. von Essigsaureanhydrid auf das entstandene o-Amino- 
mercaptan u. Abspalten der Acetylgruppe. (D. R. P. 494 414 KI. Sm vom 18/11. 1925, 
ausg. 26/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 422467; C. 1926. I. 2972.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Clinge- 
stein, Koln und Harry Grimmel, AViesdorf), Darstellung von wasserunloslichen Azo- 
farbstoffen. (D. R. P. 504127 KI. 22 a vom 25/3. 1926, ausg. 31/7. 1930. — C. 1928.
I .  1099 [F . P .  630 644].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Wagner, 
Bad Soden, Taunus, Adolf Kuchenbecker und Richard HuB, Frankfurt a. M.-Hochst), 
Darstellung von in  Wasser unloslichen Azofarbstoffen. (D. R. P. 506 073 KI. 22a vom 
14/12. 1927, ausg. 6/9. 1930. — C. 1929. I I .  2509 [E. P. 312 297].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. yon: Leopold Laska und 
Arthur Zitscher, Offenbach a. M., Herstellung von wasserunloslichen Azofarbstoffen. 
(A. P. 1762 022 vom 29/1.1929, ausg. 3/6.1930. D. Prior. 1/2.1928. — C. 1930.
II . 144 [E. P . 323937].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Wagner,
Bad Soden, Taunus), Darstellung von wasserloslichen Dinitroarylaminodiarylaminen. 
(D .R .P . 504 247 KI. 22 e vom 19/10. 1926, ausg. 13/8. 1930. — C. 1928. I. 756 
[E. P. 279 133].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
fon Farbstoffen nach D. R. P. 483519, dad. gek., daB man hier auf Diarylidobenzo- 
chinone Schwefelchloriir bei Tempp., welche unterhalb des Kp. des Nitrobenzols licgen, 
einwirken lilfit. — Man erhalt hiernach Wolle braun, griin bis oliv fiirbende Farbstoffe. 
Man bshandelt 2,5-Dianilidobenzochinon in Nitrobenzol bei 2— 6° m it S2C12, man erhalt 
einen Wolle braunlich farbenden Kiipenfarbstoff; in Ggw. von MgO entsteht ein Wolle 
dunkelbraun farbender Kiipenfarbstoff, durch Zusatz von Na-Acetat wird der Farbton 
nach 01iv yerschoben. Man yersetzt eine Lsg. von 2,5-Dianilidobenzochinon in H 2S 04 
bei 5° m it S2C12, es entsteht ein Wolle griin farbender Farbstoff. Ahnliche Farbstoffe 
erhalt man aus 2,5-Di-p-toluidobenzochinon oder aus den entsprechenden p-Chlor- 
anilin- oder N aphthylam inderiw . Man erwarmt 4,4'-Dichlordianilidobenzochinon in 
Nitrobenzol m it S2C12 auf 135°, es entsteht ein Wolle rótlichbraun farbender Kiipen- 
farbstoff. Man yersetzt 2,5-Dianilido-6-chlor-l,4-benzochinon in Nitrobenzol bei 5° m it 
S2C12, es entsteht ein Wolle gelbbraun farbender Kiipenfarbstoff. Der in gleicher 
Weise aus 2,5-Dianilido-6-methyl-l,4-benzochinon hergestellte Farbstoff farb t Wolle 
schwśirzlich braun. (D. R. P. 502 815 KI. 22e vom 29/4. 1924, ausg. 15/7. 1930. 
Zus. zu D. R. P. 483 519; C. 1930. I. 593.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. yon: Georg Kranzlein, 
Max Heyse und Paul Ochwat Hóchst a. M., Herstellung von Farbstoffen aus Naphtho- 
styril. (A. P. 1 762 021 yom 21/11. 1927, ausg. 3/6. 1930. D. Prior. 30/11. 1926. —
C. 1928. I I .  2066 [E. P . 289692].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Farbstoffen der Anthrachinonreihe. (D. R. P. 501020 KI. 22 b vom 4/2. 1928, 
ausg. 27/6.1930. Schwz. Prior. 12/2.1927. — C. 1928.1. 3119 [E . P. 285 096].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M-, Herstellung von Anthra- 
chinonacridonfarbstoffen. Man kondensiert /3-Aminoanthracene m it 1-Chloranthra-
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cliinon-2-carbonsaure. Man kann aucli zuerst die Anthracyl-l-aminoantlirachinon-2- 
carbonsaure lierstellen u. diese durch Abspalten von W. oder durch tJberfiihren der 
Carbonsauren in das Chlorid u. darauffolgendes Abspalten von HC1 in das Acridon 
umwandeln. Dio Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kupę rótlioh- bis violettbraun. 
Man erwarmt eine Mischung von Naphthalin, l-Chloranthrachinon-2-carbonsaure, 
/?-Anthramin u. Oxalsaure einige Stdn. unter RiickfluB, der erhaltene Farbstoff farbt 
Baumwolle aus der Kupo lichtecht rótlichbraun. Verwendet man an Stelle des /3-Anthr- 
amins das 2,6-Diaminoanthraeen, so erhalt man ein Diacridon, das Baumwolle lichtecht 
rótlichbraun farbt. Man erwarmt eine Mischung von l-Chloranthrachinon-2-carbon- 
saure, /3-Anthramin, Cu-Bronze u. Dimethylanilin einige Stdn. auf 140—145°, nach 
dem AbkuMen gieBt man in  verd. HC1 u. filtriert dio ausgeschiedene fi-Anthracyl-1- 
aminoanthrachinon-2-carbonsaure ab. Zur Uberfuhrung in das Acridon vermischt man 
die Saure m it Trichlorbenzol u. PC15 u. erwarmt auf 200—210°, das gebildcte Acridon 
wird filtriert u. gewaschen. (E. P. 328 793 vom 1/5. 1929, ausg. 29/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von KcmdensationS- 
'produkten atis Pyrazolanthronen durch Einw. von alkal. Kondens&tionsmitteln auf 
l,9-Pyrazolanthrone,Thiazolanthrone oder Anthrapyrimidone, die in  2-Stellung eineCH3- 
Gruppe enthalten .— Z. B. wird 2-Methylpyrazolanthron (I) m it KOH u. A. 1 Std. am Riick- 
fluB auf 130—140° erhitzt. Die M. wird dann m itA .verd. u. in  W. gegossen. Hierbei erhalt 
man ein Prod. der vefmutlichen Zus. A, 1. in  alkoh. Na OH m it blaulicli roter, in konz. 
H 2S 04 m it rotvioletter Farbę, wl. in sd. Losungsmm. wie Nitrobzl., wl. in alkal. 
Na»S20 4-Lsg. unter Bldg. einer blauen Kupe. Zu der gleichen Verb. gelangt man aus-

gehend von l,l'-Diclilorantliraflavon (B) durch Erhitzen m it Hydrazinhydrat in  Chinolin 
auf 160—180°. Durch Alkylierung laBt sieh die an sich ais Farbstoff weniger braueli- 
bare Verb. A in  zum Farben von Seide geeignete Farbstoffe umwandeln. Z. B. wird 
A in  konz. H„S04 gel. u. nach Zusatz von CH3OH 3 Stdn. auf 150—160° erhitzt. Hier- 
auf gieBt man auf Eis u. krystallisiert aus Trichlorbzl. um. Das Prod. farb t Seide in  
roton Tónen. — Lost man I  in konz. H 2S04 u. behandelt m it Nitriersaure, so entsteht 
nach Red. des Rk.-Prod. eine vermutlich aus 4-Am,ino-2-methylpyrazolanthron be- 
stehende Verb., die sich in  gleicher Weise wie I zu einer Verb. vom Typ A kondensieren 
laBt, dunkelbraunes Pulver, unl. in organ. Losungsmm., schwer verkiipbar u. Seide 
nur schwach braun farbend. — Alkyliert man I  m it Dimethylsulfat in alkoh. NaOH, so 
entstehen 2 isomere N-Methylverbb., F. 163° u. 217°; die sich m it KOH zu N-Methyl- 
yerbb. von A zusammenschlieBen lassen, rote Krystalle aus Nitrobzl., farben Seide 
rot. In  gleicher Weise laBt sich die N-Benzylverb. von I  (F. 187°) umsetzen. Aus
2-Methylthiazolanthron wird die Verb. C erhalten, gelbes Pulver, Krystalle aus Nitro- 
bzl., 1. in konz. H 2S 04 m it blauliohroter Farbę. — 2-Metliylpyrimidon liefert die 
Verb. D ; bildet eine violette Kupe, farb t Seide violett, die Farbę schlagt m it Saure 
nach Orange um. Die Verb. is t 1. in konz. H 2S 0 4 m it roter Farbę. (E. P. 331 269 
vom 26/3. 1929, ausg. 24/7. 1930.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemisclie Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Isoviolanthron- 
farbstoffe. (Scliwz. P. 137 212 vom 10/7. 1928, ausg. 1/3. 1930. — C. 1929. I I .  2380 
[E. P . 315276].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
und Emil Krauch, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Kiipenfarbstoffen, dad. gek., 
daB man in N-Anthrachinonylpyrazolanthrone Aroylaminogruppen einfiihrt. — Man 
kann diese Farbstoffe durch Kondensation von Benzoylaminopyrazolanthronen m it



1930. II. H XI. H a r z e  ; L a c k e ; F i r n i s . 2583

Halogenanthrachinoncn oder Einfiiliren von Aminogruppen in Anthrachinonylpyr- 
azolanthrone u. Bchandeln m it aroylierenden Mitteln herstellen. Man erhitzt 5-Ben- 
zoylamino-l,9-pyrazolanthron, braune Nadeln, F. 298—304°, m it 2-Chloranthrachinon, 
Pottasche, CuO, Cu-Acetat in Nitrobenzol. Das erhaltene Prod., das durch Auskochen 
m it Monoclilorbenzol u. Trichlorbenzol gereinigt u. aus Nitrobenzol krystallisiert 
werden kann, fiirbt Baumwolle aus der Kupo kraftig gelb. Aus 4-Benzoylamino-l,9- 
pyrazolantliron, braunliehorange gefiirbte Nadeln, F. 328—330°, erhalt man einen 
orange farbenden Kupenfarbstoff. Bei der Kondensation von 5-Benzoylaminopyrazol- 
anthron m it 1-Chloranthrachinon entsteht ein Baumwolle gelb farbender Kupenfarb
stoff. Beim Erwarmen von 2'-Anthrachinonyl-N-pyrazolanthron m it H N 0 3 in N itro
benzol auf 95—100° erhalt man eine Mononitroverb., gelber Kórper, F . 320°, der 
Baumwolle aus der Kupę rotbraun farbt. Die durch Reduzieren erhaltliche Aminoverb. 
liefert m it Benzoylchlorid ein Monóbenzoylaminoderiv. des 2'-Anthrachinonyl-N-pyr- 
azolanthrons, das Baumwolle aus der Kupę rotbraun farbt. (D. R. P. 504 178 KI. 22b 
vom 31/3. 1929, ausg. 9/8. 1930.) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Eckert, 
Frankfurt a. M.-Hoohst), Darstellung von Kupenfarbstoffen, dad. gek., daB man Naph- 
thoylendiarylimidazole m it Hydroxylamin oder dessen Salzen behandelt. — 1,4,5,8- 
Naphtlioylendibenzimidazol, erhaltlich nach D. R. P. 430632 durch Kondensation von 
1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsiiure m it o-Phenylendiamin, liefert in H 2S 04 nach 
Zusatz von FeSO., m it Hydroxylaminchlorhydrat einen Farbstoff, der Baumwolle 
aus der Kupę blaugrau bis schwarz farbt. (D. R. P. 496 341 KI. 22e vom 17/3. 1928, 
ausg. 23/4. 1930.) F r a n z .

General Anilinę Works Inc., New York, ubert. von: Wilhelm Neelmeier, 
Leverkusen b. Koln a. Rh., und Theodor Nocken, Wiesdorf b. Koln a. Rh., Her
stellung von indigoiden Farbstoffen. A. P. 1 760 769 vom 25/3. 1927, ausg. 27/5. 1930.
D. Prior. 3/4. 1926. — C. 1928. I. 1102 [F. P. 631261].) F ra n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Karl Thiess, Theodor 
Meissner und Carl Josef Muller, Hochst a. M., Herstellung von indigoiden Farb
stoffen. (A. P. 1 760 797 Tom 17/12. 1927, ausg. 27/5. 1930. D. Prior. 24/12. 1926. —
C. 1928. I . 2012 [E. P. 282805].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., iibert. von: Hermann Wagner, Soden a. Ts., 
Rudolf Brune, Hochst a. M., Max Hessenland, Konigsberg, Erwin Hoffa, Fritz 
Muller und Hans Heyna, Hochst a. M., Herstellung von indigoiden Kupenfarbstoffen. 
(A. P. 1 762 040 Tom 3/5. 1926, ausg. 3/6. 1930. D. Prior. 6/5. 1925. — C. 1927- 
I. 1231 [E. P. 251996].) __________________  F r a n z .

Reco Capey, The printing of textiles. London: Chapman & Hall 1930. (138 S.) 8°. 13 s.
6 d. net.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Andre Thomas, Die „Araucaria brasiliensis“ und ihr Harz. (Rew gćn. Matieres 

piast. 6 . 486—88. Aug. 1930.) F r o m a n d i .
J. M. Schantz, Holzharz in  der Druckerschcarze. Yortrag iiber die Eigg. u. iiber 

die Zus. von Harzen, die Unterschiede zwischen Gummi- u. Holzharz u. die Behandlung 
von Holzharz zur Verwendung zu Druckschwarzenfirnis. (Amer. Ink  Maker 8 . Nr. 6.
55— 58. Jun i 1930.) J u n g .

— , Studien iiber die Kondensation von Formaldehyd m it Phenol und seinen Homo- 
logen unter besonderer Berucksichtigung der Zwisclienprodukte. (Rev. gćn. Matteres piast.
6 .' 451—61. Aug. 1930.) F r o m a n d i .

Hans Hebberling, Herstellung von Lacken aus Kunstkopalen. Herst. von Lacken 
aus Albertolkopalen u. Erfahrungen damit. (Chem.-techn. Rdsch. 45. 821—23. 
16/9. 1930. Munchen.) _________ K o n ig .

Jean Baptiste Henri Fonga, Frankreieh, Reinigung von franzosischem Terpentinol 
aus Pinus pin-aster. Man 1. das rohe Naturprod. k. in Toluol. Die Lsg. wird filtriert 
u. durch Vakuumdest. konz. Man erhalt ein Verf.-Prod. von der Qualitat des venezian. 
Terpentinóles. (F. P. 668 493 vom 30/3. 1928, ausg. 2/ 1 1 . 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., H drkn von synthetischen Harzen 
aus mehrbasischen Sauren und mehrwertigen Alkóhólen, indem man die Harze in Ggw. 
yon Sauren oder gasfórmigen Basen, die mit inertem Gase verd. sein konnen, erhitzt.
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— Z. B. erhitz man die Harze bei 110° in  einem Raum, der m it einem Gemisch von 
1 Vol. S 0 3 u. 10 Vol. GO o oder von 1 Yol. gasfórmiger HCl u. 15 Vol. CO„ oder von 
1  Vol. N H 3 u. 10 Vol. N t  erfullt ist. (F. P. 672177 vom 28/3.1929, ausg. 24/12.1929.
D. Prior. 3/4. 1928.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Lacken. Man 
vereinigt Celluloseatlier in Ggw. organ. Lósungsmm. m it den harzartigen Kondensations- 
prodd. mehrbas. Carbonsauren u. solchen Estern mehrwertiger Alkohole, die zumindest 
eine freie OH-Gruppe enthalten. Die erlialtenen Prodd. ąuellen betrachtlieh in Bzl.- 
KW-stoffen. Fiill- u. Farbstoffe konnen zugefiigt werden. Die Lacke dienen ins- 
besondere zum t)berziehen von Metali, Holz, Papier, Glas, Textilen, Leder, Draht, 
Mauerwerk, Gegenstiinden fiir die elektr. Industrie u. ferner ais Druck- u. Zementier- 
massen. (E. P. 330 895 vom 15/3. 1929, ausg. 17/7. 1930.) E n g e r o f f .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Clarence 
I. B. Henning und Charles E. Burkę, Wilmington, Delaware, und Ebenezer Emmet 
Reid, Baltimore, Maryland, Lacke, bestehend aus Nitrocellulose u. einem Sclrwermetall- 
salz eines Monoalkyl- oder Monoarylesters der Phthalsaure. Beispiel: 10 Teile Pyroxylin,
5 Teile Zn-n-butylphthalat u. fliichtiges Losungsm. nach Bedarf. (A. P. 1742 507 
vom 24/9. 1924, ausg. 7/1. 1930.) E n g e r o f f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Clarence 
I . B. Henning und Charles E. Burkę, Wilmington, Delaware, und Ebenezer Emmet 
Reid, óllack, dad. gek., daB er ein acetonl. Salz eines Monoalkylesters der Phthalsaure 
nachstehend angefiihrter Metalle enthalt: Fe, Zn, Mn, Cu, Sn, Pb, Hg, Ni, Co, Ag, 
Au, P t. Beispiel: Chinaholzol, Leinol, Harz, Terpentin, Co-Butylphthalat. (A. P. 
1 7 4 2  508 vom 24/9. 1924, ausg. 7/1. 1930.) E n g e r o f f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: Clarence 
I . B. Henning und Charles E. Burkę, Wilmington, Delaware, und Ebenezer Emmet 
Reid, Baltimore, Maryland, Lacke, bestehend aus einem Gemisch von Nitrocellulose 
u. Fe- u. Cu-Salzen von Monoalkylestern der Phthalsaure. (A. P. 1742 509 vom 
24/9. 1924, ausg. 7/1. 1930.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
A. Barazzetti, Die Behandlung des Iiohkautschuks und seine Verarbeitung. (Rev. 

gen. Matieres piast. 6 . 403—15. 471—82. Ju li 1930.) F r o m a n d i .
Rich. Ammon, Der Kautschuk und die ttiechanische Priifung von Weichgummi. 

(Chem.-Techn. Rdsch. 45. 761—62. 782. 803—04. 9/9. 1930.) F r o m a n d i .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Conn., V. St. A., Behandlung von Latex. 
(D. R. P. 505 172 KI. 39e vom 13/10. 1927, ausg. 14/8. 1930. A. Prior. 9/12. 1926. —
C. 1928. I. 1586 [E. P. 282011].) F r a n z .

C. Macintosh & Co., Ltd., H. C. Young, Manchester, und C. Hemm, Cheshire, 
Herstellung gleichmdpiger Kautschukiiberziige durch Elektrophorese. Bei Anoden m it 
vorspringenden K anten u. starken Aushóhlungen erhalt man an den K anten bei der 
Elektrophorese die starksten Kautschukschichten. Macht man die abgeschiedene 
Kautschukschicht schlecht leitend, so findet bei weiterer Elektrophorese die starkste 
Abscheidung an den Stellen m it dunnem Kautschukbelag, also in den Hóhlungen, 
s ta tt. Man erhalt so gleichmaBige tlberziige — Man scheidet einige Sekunden in einer 
Dispersion m it hohem NH3-Geh., die also stark  isolierende tlberziige gibt, ab u. danacli 
in  der eigentlichen Dispersion. Oder man arbeitet von Anfang an m it der gewiinschten 
Dispersion, trocknet aber den tJberzug zwischendurch in w. feuchter Atmosphare 
oder wascht ihn mehrere Stunden m it W. (E. P. 327452 vom 5/1. 1929, ausg. 1/5. 
1930.) P a n k ó w .

C. Walter Leupold, Mannheim-Waldhof, Herstellung von Kautschukmassen. Man 
mischt K autschuk m it konz. Sulfitcelluloseablauge. evtl. unter Zusatz weiterer Fiill- 
stoffe. Jlan  erhalt Yulkanisate m it guter Licht- u. Luftbestandigkeit. (D. R. P.
505 825 KI. 39b vom 25/7. 1928, ausg. 28/8. 1930.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, E. A. Murphy und D. F. Twiss, Birmingham, 
Herstellung von Kautschukmassen aus Kautschukmilch. Man gibt zu Kautschukmilch 
Fullstoffe wie RuB, Ton, S i02, Schlemmkreide, in Ggw. von Sehutzkolloiden, ins- 
besondere NH.,-Verbb. organ. Śauren, wie Ammoniumoleat, -stearat, -resinat u. setzt 
danach unter Riihren weitere Mengen der Fullstoffe oder von bas. Oxvden wie von
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Zn, Ca u. Mg zu. Bei der dadureh hervorgerufenen Koagulation entsteht ein Koagulat 
der Kautschukmischung in krtimeliger oder pulverfórmiger Form, das sich leieht zu 
einer lederartigen P latte  auswalzen laBt, oder wegen seines hohen Fullstoffgeh. ais 
Zusatz zu anderen Kautsehukmischungen verwendet werden kann, oder durch Formen 
auf Ziegel u. Schuhsohlen oder nach dem Pressen auf P latten  fiir FuBbodenbelag, 
Laufflachen fiir Reifen u. a. verarbeitet werden kann. (E. P. 327 451 vom 5/1. 1929, 
ausg. 1/5.1930.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, ubert. von: Winfield Scott, Nitro,
__ _ Vulkanisationsbeschleuniger. Man verwendet das Rk.-
—OU-LH3iS C—S p rod. von Butyraldehyd u. einem Dialkylensubstitutions-

g prod. yon Tliiurwmdisulfid. — Man behandelt Allylamin
CH3-CHS-CH2- ĆH i m it CS2, gibt zu dem Rk.-Prod. eine alkoh. Lsg. von J

| S u. laBt das gebildete Diallyl-thiuramdisulfid m it Butyr-
CH2~C H -C H ,N ----C— S aldehyd reagieren. Man erhalt einen rotbraunen Sirup

von der nebenst. Formel. Man kann auch das Rk.-Prod. 
von Dibutylenthiuramdisulfid m it Butyraldehyd bzw. Aldol oder CH3CH0 herstellen 
n. ais Beschleuniger Yerwenden. (A. P. 1762531 vom 5/1.1928, ausg. 10/6. 
1930.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: William C. Geer, Ohio, Herstellung 
eines Impragnier- und Uberzugsmittels. Man verwendet ein Gemisch aus einem trocknen- 
den Ol wie Riib-, Lein-, Maisól u. Harz oder Kautscliukclilorid, -hydrochlorid oder 
chloriertem Hydrochlorid, das vulkanisiert ist. Man lóst beide Komponenten in Bzl. 
u. vulkanisiert m it Chlorschwefel, man kann auch nach dem Impragnieren yulkani- 
sieren oder auch S yerwenden oder vor dem Vulkanisieren das Ol oxydieren. Das Gel 
wird zweckmaBig geriihrt u. danach aufgestrichen oder aufgespritzt. Man erhalt einen 
biegsamen, wasser-, ól-, saure- u. alkalifesten Uberzug, der sich auch ais Ersatz fiir 
Celluloid, Ebonit usw. eignet. Verwendung zum Impragnieren von Papier u. Pappe 
sowie von Ballonstoff. (A. P. 1773101 vom 17/8. 1922, ausg. 19/8. 1930.) P a n k ó w .

X III. A therische Ole; Riechstoffe.
F. Sili, Geranium Rosat in  Guadeloupe. Vf. befiirwortefc den Anbau von Parfiimerie- 

pflanzen in Guadeloupe, wo ahnliche klimat. Verhaltnisse wio in Reunion vorliegen 
u. berechnet fur Geranium Rosat die Rentabilitat. (Parfumerie mod. 24. 495—99. 
Ju li 1930.) E l l m e r .

T. Tusting Cocking, Die. Zusammensctzung und Analyse von atherischcn Olen. 
Uberblick iiber den augenblicklichen Stand der Kenntnisse von der Zus. ather. Ole u. 
iiber die Methoden zu ihrcr Analyse. (Manufacturing Chemist 1. 13— 14. 17. Juli 
1930.) J u n g .

Ignaz Herold, Uber Bergamottol. Vf. ha t die Frage des Vork. von Terpineol im 
Bergamottol durch Unters. der durch W.-Dampfdest. aus den ausgepreBten Schalen 
gewonnenen „Distillato di Bergamotta“ zu klaren gesucht. Nach Abfraktiomefen der 
Terpene u. der Hauptlinaloolfraktion wurden Fraktionen erhalten, dio in ihren analyt. 
Daten fast ident. m it den Nachlauffraktioncn aus bois de rose Cayenne waren u. eine 
deutlichc Zunahme der Rechtsdrehung u. der D. zeigten. In  der letzten Teilfraktion 
(D .16 0,9050, Alkoholgeh. 94°/o) "'urden 62% prim. Alkohole (Phthalestermethode) 
u. etwa 40°/0 Terpineol (Borierung) bestimmt. Der Gesamtalkoholbetrag (Terpineol,

' Geraniol, Nerol) berechnete sich zu etwa 15% gegeniiber 10% Ol von bois de rose 
Cayenne. Die Uborfiihrung der Fraktionen in die Acetate u. Charakterisierung der- 
selben durch dio physikal. Konstanten bestatigten die Anwesenheit von Terpineol. 
E s  wurde auf Grund dieses Befundes yersucht, nach vorsichtiger Fraktionierung 
reinen Bergamottols durch Vergleich der Konstanten der Yerschiedenen Fraktionen 
einen AufsehluB iiber die Anwesenheit von Terpineol zu gewinnen. Da sich die Kon
stanten von l-Linalool u. d-y.-Terpineol erheblieh unterscheiden u. nur geringfiigige 
Unterschiede in D. u. Rotation der Fraktionen festzustellen waren, ist anzunehmen, 
daB der Geh. des Terpineols im Bergamottol den W ert von 1% nicht erreicht. Im  
Distillato di Bergamotto is t dagegen, neben der volligen Aufspaltung des Linolylacetats 
der groBe Anteil an Umlagenmgsallcoholen auffallend. Die Griinde hierfiir konnen 
in einer Ferm entation oder der Dest. zu suchen sein. (Dtsch. Parfiime.rieztg. 16. 
392— 94. 10/9. 1930.) ' E l l m e r .



2586 Hxm. A th e r is c h e  O le ; R ie c h s to f fe . 1930 . H .

Ernest S. Guenther, Italienisches Giironenól. (Vgl. C. 1930. I I .  2070.) Die 
maschinelle Gewinnung von Citronenól ist in stetem Wachsen begriffen. Den Nach- 
teilen der auf diese Weise gewonnenen Ole (niedrigere D., geringerer Citralgeh., 
hoberer Verdampfungsriiokstand, dunlde Farbę) steht ais Vorteil die sebnellere Auf- 
arbeitung der Citronen gegeniiber. Die H aupttypen der Maschinen („V i n c i“ , 
,,Loverde“ , ,,Avena“ , „Cannavo“ , ,,Speciale“ , ,,Ajon“ ) werden besehrieben u. die Eigg. 
der m it ihnen erbaltenen Ole verglichen. Die Vineimascbine liefert das dem hand- 
gepreCten am niichstenstehende Ol. HandgepreBtes Ol wird meist m it maschinen- 
gepreBtem Ol verschnitten. Die Reinheit u. Qualitat hat unter dem EinfluB der tages- 
iiblichen u. m it chem. u. physikal. Hilfsmitteln nioht mehr festzustellenden Ver- 
fiilschungen sehr naehgelassen. Abb. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 25. 9— 13. 
Marz 1930.) E l l m e r .

— , Die Narzisse. Rezepte zur Herst. von kiinstliehem Narzissenbliitenól unter 
Verwendung yon Parakresylphenylessigsaureester. (Parfumerie mod. 24. 479. Juli 
1930.) E l l m e r .

— , Ein neuer kunstlicher Moschus. Mosken, F. 132,5°, ist zu 8 Teilen 1. in 1 kg A., 
zu 88 g in 1 kg A thylphthalat, zu 160 g in 1 kg Benzylbenzoat, — liegt geruchlich 
zwischen Keton- u. Ambrette-Moschus u. kommt dem Geruch des Moschuskórnerols 
naher ais diese; es is t weniger lichtempfindlich u. fiir weiBe Seifen geeignet. (Parfumerie 
mod. 24 . 479—81. Ju li 1930.) E l l m e r .

Paul Jellinek, Riechstoffe in Seifen. Vf. ha t eine gfoBe Reihe kunstlicher Riech
stoffe auf die Bestandigkeit ihres Duftes in Seifen, sowie auf ihren EinfluB auf Ver- 
fiirbung der Seifen untersucht. Die Einw. w'urde an yerpackten u. unverpackten 
Stiicken pilierter u. kaltgeruhrter Seifen wahrend einer langeren Beobachtungsdauer 
(bis zu 18 Monaten) verfolgt. Die Bezeicluiung ,,seifenecht“ ist richtiger durch „alkali- 
echt“ oder ,,alkalibestandig“ zu ersetzen. (Dtsch. Parfiimerieztg. 16. 319—20. 25/7. 
343—44. 10/8. 1930.) E l l m e r .

Arno Muller, Die Ceruchspriifung atherischer Ole und verwandter Stoffe. Vf. emp- 
fiehlt zur Priifung ather. Ole u. kunstlicher Riechstoffe auf Starkę u. Qualitat einen 
auf dem Prinzip von J . T r a u b e  zur Messung der Oberflachenspannung durch Tropfen- 
bldg. beruhenden Tropfenentnehmer, mittels welchem je ein Tropfen der zu prufenden 
Substanzen zur Priifung auf Filtrierpapier gebracht werden kann. (Dtsch. Par- 
fiimerieztg. 16. 345. 10/8. 1930.) E l l m e r .

Paul G. I. Lauffer, Er sta rrungspunkte. Vf. empfiehlt zur Priifung von Ricch- 
stoffen auf Reinheit die Best. des E . ; derselbe kann in einem vom Vf. angegebenen 
Riihrapp. m it ca. 6— 8 ccm ausgefuhrt werden. Feste Substanzen werden im Wasser- 
bad geschmolzen, Fil. miissen m it fester C02 abgekiihlt werden. Man lciihlt unter 
Riihren ab, jedoch nicht schneller ais 2° in der Minutę. In  manchen Fallen muB etwa 
2° iiber dem E. m it einem K rystall geimpft werden. Ais E. gilt diejenige Temp., welche 
nach anfanglichem Sinken derselben auch nach dem Festwerden u. erneutem Steigen 
ais Maximum wahrend einiger Minuten bestehen bleibt. Es wurden bestimmt: Vanillin
E. 80°; NaphtolmethylatJier E. 75,3°; Cumarin E. 68°; Eugenol E. —10,4°; Benzyl- 
alkohol E. — 15,7°; Phenylathylalkohol E. —25,8°. Ohne Impfung tr i t t  bei Eugenol, 
Benzylalkoliol u. Phenylathylalkohol Unterkiihlung ein; das Impfen kann auch m it 
anderen Substanzen vorgenommen werden, z. B. Eugenol m it Yanillin, Benzylalkoliol 
m it Z  im,t alkohol. F iir die angegebenen Riechstoffe werden auch die Erniedrigungen 
des E. durch Zusatz anderer Kórper, wie Thymol zu Vanillin, Vanillin zu Naphtol- 
methylatlier und Cumarin, Isoeugenol zu Eugenol, W. zu Benzylalkoliol, Geraniol u. W. 
zu Phenylathylalkohol festgestellt. (Amer. Perfumer essential Oil Rev, 25. 301—02. 
Ju li 1930.) E l l m e r .c«— -----------------------

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. Rosslau, Anhalt, Verfahre>i 
zum Losen und Fizieren von JRiechstoffen, gek. durch die Verwendung der Ester der- 
jenigen Dicarbonsauren bzw. Dicarbonsauregemisehe, welche bei der Oxydation partiell 
hydrierter Naphthaline m it einem vollkommen hydrierten Ring oder von Hydronapli- 
tholen u. Hydronaphthonen entstehen. — Beispiel: Gyclohemndiessigsduredidthylester 
u. Cyclohezandiessigsaurediisobutylester. (D. R. P. 505 814 KI. 23 a vom 24/6. 1926, 
ausg. 26/8. 1930.) E n g e r o f f .

[russ..] Nikolai Jakowlewitsch Demjanow, W. I. Nilów und W. W. Wiljams, Atherische Ole, 
ihre Zusammensetzung und Analyse. Leningrad: Staatsverlag. 1930. (315 S.) Rbl. 3.25.
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XV. G arungsgewerbe.
B. Lampe, Uber Versuche m it einem neuen Werlcstoff fiir Schlempesammelbehdlter. 

Eine Priifung des zylindr. GefaBes aus Haveg 41 (aus Bakelit u. Fiillmaterial bestehend, 
Herst. S a u r e s e h u t z - G .  m. b. H., Berlin-Altglienecke) u. eines Zementbehalters, 
desscn Fliesen m it Havegit-Saurekitt gediolitet waren, ergab, daB fiir 100 Tage bei 
tiigliclier Einfiillung yon auf Kochtemp. erliitzter Sehlempe die Oberfliiclie unverandert 
geblieben u. Schaden an den K ittstellen nicht zu bemerken waren. Die Sclilempe 
hatte  keinen Phenolgerueh aufgenommen. Der leichte Phenolgeruch der Gefafie ver- 
schwand bereits vor Anstellung der Verss. (Ztschr. Spiritusind. 53 . 245. 11/9. 1930. 
Berlin NW, Verein der Spiritusfabrikanten.) G r o s z f e l d .

A. Widmer, tjber Mammutventur, das beuiahrte Impragniermittel fu r  Holzfassungen 
und Auskleidemittel fu r  Stahltanks in  der GeirankeiiuLustrie. Das an Stelle von Paraffin 
empfohlene M ittel is t auch fiir Fe- u. Al-Fasser geeignet, wenn die Auftragung (Ventu- 
rierung) auf das zuvor durcli Sandstralilgebliise blank gescheuerte Metali erfolgt. 
(Sehweizer. Wein-Ztg. 3 8 . 406—07. 16/9. 1930. Wadenswil.) G r o s z f e l d .

D. M. Stewardson, Beitrag zur Verivendung des Kupfers in der Brauerei. Zu-
sammenfassende Beschreibung der Kupfergewinnung u. der Herst. der kupfernen Ein- 
richtungsgegenstande einer Brauerei. (Journ. Inst. Brewing 36- 369—81. Aug. 
1930.) K o l b a c h .

E. Liihder, Uber das neue Verfahren der Verarbeitung ton Frischkartoffeln auf
Trockenlcarloffeln und Spiritus in  Trocknerei und Brennerei. Vers. einer vorlaufigen 
Rentabilitatsberechnung des neuen Verf. (vgl. C. 1 9 3 0 . I I .  2317) im Vergleich zu 
Floekenherst. (Ztschr. Spiritusind. 53. 251—53.18/9.1930.) G r o s z f e l d .

L. R. Bishop, Die Gersteneimifistoffe wdlirend Waclistum und Lagerung und im 
reifen K om . Die Zusammensetzung und die quantitative Bestimmung der Gersteneńvei'p- 
sloffe. I I I .  (II. vgl. C. 19 2 9 . II. 1483.) In  reifer Gerste derselben Sorte ist der Geh. 
an salzloslichem Stiekstoff, an Hordein-N u. an Glutelin-N eine Funktion des Geh. an 
Gesamtstickstoff. Bei niedrigem Gesamtstickstoffgeh. bildet der salzlosliche Stiekstoff 
einen hoheren Prozentsatz ais bei hohem. Fiir Hordein-N liegen die Verhaltnisse gerade 
umgekehrt. Der Prozentgeh. an Glutelin ist konstant. Diese GesetzmaBigkeiten gelten 
fiir alle bisher untersuchten Sorten, aber das Verhaltnis der einzelnen Stickstoffarten 
bei einem gegebenen Gesamtstickstoffgeh. wechselt m it der Sorte. — In  unreifer Gerste 
gelten die skizzierten Regeln nicht; die salzloslichen EiweiBstoffe sind hier relativ 
stiirker vertreten. Bei der Lagerung der unreif geernteten Proben finden aber so lange 
Umwandlungen sta tt, bis das bei der betreffenden Sorte in reifer Gerste beobachtete 
Gleichgewieht erreicht ist. — Cytolog. Studien machen wahrscheinlich, daB die Regel- 
maBigkeit im Verhaltnis der verschiedenen EiweiBarten zueinander auf eine A rt von 
Massenwirkungsgleichgemcht in der einzelnen Zelle zuriickzufiihren ist. (Journ. Inst. 
Brewing 3 6 . 336— 49. Aug. 1930.) K o l b a c h .

K. G. Schulz, Die Sehlempe und ihre Bedeulung fiir die Landwirtschaft. An Hand 
einer von H u g o  R a a b  in Roermond verfaBtcn Schrift wird der W ert der verschiedenen 
Schlempesorten, nicht nur in ihrem Nahrstoffgeh., sondern auch in  der die FreBlust 
steigemden Wrkg. bestehend, besprochen. Angaben iiber taglich zu gebende Mengen 
u. empfehlenswerte Zusatze (CaC03, Fischmehl) sowie zweekmaBige Darreichung der 
Sehlempe. (Brennerei-Ztg. 47 . 162. 17/9. 1930. Berlin.) G r o s z f e l d .

Felix Wagner, Uber die Alkoholverluste der Lufthefefabrikation. Verss. iiber 
Wiedergewinnung des von der Abluft mitgefiihrten A. m it akt. Kohle ergaben, daB 
der A.-Verlust m it der Starkę der Beluftung wachst, bei niederem A.-Geh. aber geringer 
ist ais bei mittlerem. Der Verlust betrug je nach A.-Konz. u. Luftmenge 6,3—37% 
des im Betrieb gewonnenen A. bei 2,5—12,5% Aldehydgeli. des absorbierten A. — 
Rentabilitiitsschatzung einer Wiedergewinnungsanlage. (Brennerei-Ztg. 47. 162—63. 
17/9. 1930.) Gr o s z f e l d .

L. R. Bishop, Der Stickstoffgehalt und die „Qualitat“ der Gerste. Ausgehend yon 
der Tatsache, daB die Brauer im allgemeinen Gerste m it niedrigem Stickstoffgeh. beyor- 
zugen, wird der EinfluB der yerschiedenen Wachstumsbedingungen u. der Varietat 
auf den EiweiBgeh. diskutiert. Bodenbeschaffenheit u. K lima sind yon weit gróBerer 
Bedeutung ais kiinstliche Diingung u. Sorte. Reichtum des Bodens an organ. Stoffen 
(Stalldiinger) bewirkt starkę Nitrifikation, die bis zum SchluB der Wachstumsperiode 
andauert. Dadureh steigt die Stickstoffzufuhr in starkerem MaBe ais der Em teertrag, 
d. h. der EiweiBgeh. der Gerste wird hoch. Dasselbe Resultat ergibt sich bei spater
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kiinstlichcr Stiokstoffdiingung. Kiinstliche Diingung im Fruhjahr erhoht die Ernte, 
ohne den Stickstoffgeh. der Gerste anomal zu steigern. — Alle Witterungseinfliisse, 
die einen hohen Em teertrag bedingen, emiedrigen im allgemeinen den Stickstoffgeh. 
(Journ. Inst. Brewing 36. 352—G9. Aug. 1930.) K o l b a c h .

Staiger und Glaubitz, W ievid Alkohol wrmogen Hefen zu erzeugenl 2. Mitt. 
(Ztschr. Spiritusind. 53. 237. 4/9. 1930. — C. 1930. II . 1919.) G r o s z f e l d .

L. Moreau und E. Vinet, Die Haltbarmachung der Weifiweine. Gezeigt wird, 
daB die Stoffweehselprodd. der Hefe, im besonderen der A., zur Haltbarmaehung 
an  sich nicht genugen, u. daB also ein Konservierungsmittel (S 02) zuzusetzen ist. 
(Ann. Falsifieations 23. 408—12. Juli/Aug. 1930. Angers, Station Oenologiąuc 
Rćgionale.) Gr o s z f e l d .

Robert Cohn, Naehgarungen in  sii/3en Trauben- und Obstweinen. Bericht iiber 
eineBeobachtung, bei der ein Wein m it 15,4 Vol.-°/0 A. nacligarte, wahrend oft zucker- 
haltige Weine m it 13— 14 Vol.-% A. still bleiben. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 609—10. 
16/9. 1930. Berlin W  15, Chem. Lab. f. d. Getninkeind.) G r o s z f e l d .

Riidiger, Mdngel bei der Mostbereiłung. Pralct. Angaben zur Bekampfung von 
Essigstieh, Zali- u. Schleimigwerden, Mauselgeschmack, Schwarz- u. Grauwerden. 
Zur Hebung eines nicht ausreichenden Sauregeh. eignet sich besonders Zusatz von 
Milchsaure. (Dtsch. Destillateui'-Ztg. 51. 614. 18/9. 1930. Hohenheim.) G r o s z f e l d .

G. Hofman-Bang, Vorlaufiger Bericht iiber die Gersteneiweipstoffe. Der Einfluji 
des Mahlens a u f die Bestimmung der Gersteneiweiflsloffe. Es wird gezeigt, daB die Resul- 
ta te , die bei der Best. der EiweiBstoffe nach der Methode von B ish o p  (C. 1929. II. 
1483) erhalten werden, weitgehend vom Feinheitsgrad des angewandten Mehles ab- 
hangen. E rst wenn 95% des Mehles durch den Pfungstadter Plansiehter gehcn, werden 
konstantę W erte fiir die yerschiedenen EiweiBarten erhalten. Um diesen Feinheitsgrad 
zu erreichen, WTirde die Gerste zuerst in  einer SECK-Miihle u. hierauf 12—16 Stdn. in 
einer nalicr beschriebencn Kugelmiihle gemahlen. (Journ. Inst. Brewing 36. 381—88. 
Aug. 1930.) K o lb a c h .

F. C. Silbernagel, Bestimmung der relativen diastatischen K r cif te des Malzes. Die 
Best. der diastat. K raft unter Anwendung von 1. Starkę ais Substrat berucksiektigt 
nur die verzuekernde K raft der Malzdiastase. Vf. empfielilt ais Substrat einen l% ig. 
Kartoffelstarkekleister. Die nach der Einw. der Diastaselsg. Torhandene Maltose ist 
dann ein MaB fur die kombinierte Wrkg. der verfliissigenden u. der verzuckernden 
Komponente der Diastase. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 31—32. 15/1. 1930. 
Manitowoc, Wis., Cereal Products Company.) K o l b a c h .

S. Józsa und H. C. Gore, Bestimmung der verfliissigenden Kraft von Malzdiastase. 
Durch Anwendung eines Riihrers, der bei Freilauf 11000 Umdrehungen pro Minutę 
macht, wird ein 5%ig. Kartoffelstarkekleister von homogener Beschaffenheit in fl. 
Form erhalten. Dieser Kleister eignet sich ais Substrat fiir die Best. der verflussigenden 
Komponente der Malzdiastase nach der Viscositatsmethode. Durch Erm ittlung der 
Viscositat von Mischungen aus urspriinglichem Kleister m it Yollstandig durch Malz
diastase verfliissigtem Kleister wird eine Kurve aufgestellt, die es gestattet, den Ver- 
fliissigungsgrad einer Kleisterprobe nach Einw. des auf Diastase zu untersuehenden 
Malzextrakts abzulesen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 26—28. 15/1. 1930. 
New York, F l e is c h m a n t Lab.) K o l b a c h .

Philippe Malvezin, Bestimmung der Ferrosalze in  Weifiweinen. Beschreibung
eines colorimetr. Verf., beruhend auf Bldg. von T u r n b u l l s  Blau m it K 3Fe(CN)6, 
Vergleich m it einer FeS 04-Lsg., durch Lsg. von Fe-Draht in verd. H 2SO.i bereitet. 
Naherc Einzelheiten im Original. (Ann. Falsifieations 23. 412—14. Juli-Aug.
1930.) G r o s z f e l d . "

XVI. N ahrun gsm ittel; GenuBm ittel; F u tterm ittel.
R. O. Nenmann, Die Bedeutung des Markt- und Kuchenabfalls bei der animalischen 

und vegetabilischen Nahrung in  bezug a u f den Nahrgeldwert. Im  einzelnen durchgefuhrt-c 
Berechnungen der Nahrgeldwerte des eBbaren Anteils bei einzelnen Nahrungsmitteln. 
Uber Einzelheiten vgl. Original. (Klin. Wchschr. 9. 1268—72. 1312—17. 12/7. 1930. 
Hamburg, Hygien. S taatsinst.) G r o s z f e l d .

Bruno Rewald, Etwas uber das Kochsalz. An histor. Ruckblicken wird der NaCl- 
Bedarf der Mensehheit gezeigt u. seine Unentbehrlichkeit darzulegen versueht. (Mineral- 
wasser-Fabrikant 34. 1167—68. 13/9.1930.) G r o s z f e l d .
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D. Haynes und H. K. Archbold, Chemische Untersuchungen iiber die Physiologie 
der Apfel. X. Eine ąuantitative Untersuchung der chemischen Anderungen bei gelagerten 
Apfeln. (IX . vgl. C. 1929. II . 1088.) Bei der Zuekerbest. bedingte Klarung m it bas. 
Pb-Acetat Verluste von etwa 3%  bei Saft u. 2%  beim alkob. Auszuge. Vergleichende 
Zuckerbestst. in Saft u. A.-Auszug bewirkten, wenn mindestens 12 Stdn. extrahiert 
wurde, nur geringe Unterscliiede, die vielleicht durch Spuren eines aldehydartigen 
Stoffes im Safte yerursacht sind, der bei der Extraktion osydiert wird. Verlauf der 
Umsetzungen u. Anderungen an Gewicht, D. des Saftes, Gesamt-, Invertzuelcer, Apfel- 
saure, in A. Unlosliches bei 1 bzw. 12 ° in einer Tabelle. Nach etwa 50 Tagen, wenn 
die Starkę fast oder ganz verbraucht ist, werden die Menge-Zeitkurven angenahert 
gleichmaBig u. entsprechen Exponentialgleichungen, wie im einzelnen gezeigt wird. 
Der Verlust an gesamtem respirablem Stoff fiir die N-Einheit S t -j- R  +  A /N  (R  =  
Zellwandmaterial) u. die Summę des Verlustes von 1/3 des Gesamtzuckers (St) u. Saure 
(^4), namlich (St/3 +  A)  N,  sind dieselben fur beide untersuclite Apfelsorten u. 12° 
sowie 1° fiir dieselben Aufbewahrungszeiten. Bei der Reife (50 Tage) ist der Yerlust 
yon (St/3 +  A) / N  gleich der H alfte des gesamten yeratmeten Stoffes. Vermutlich ist 
der N-Geh. ein MaB fiir den Protoplasmageh., der Respirationsgrad ist durch die 
Protoplasmaoberflache bestimmt u. S t/3 unter gewissen Umstanden ein MaB fiir die 
bei der Zuekeroxydation gebildete Saure. Besprechung der augenscheinlichen Bldg. 
von Saure bei der Oxydation von Prodd. der Saccharoseinversion, besonders der 
Fructose. Saureverlust ist streng vom gesamten Sauroverbrauch zu untcrscheiden. 
Innerer Abbruch ist durch eine Zunahme an gespeicherter Saure gekennzeichnet, 
wodurch der Saureverbrauch m it dem des Zuckers im Gleiehgewicht gehalten wird. 
Angenommen wird, daB der Saureumsatz den Stoffwechsel des Apfels regelt u. daB 
der Saureverbrauch einen erheblichen Teil des Respirationszyklus bildet. Dies erklart, 
daB Erschdpfung an Saccharose u. Saure m it dem Absterben des Apfels zusammenfallt. 
Die Eigg., die die H altbarkeit bcgunstigen, sind: Niedriger N-, hoher Saccharose- u. 
wahrscheinlich groBer Geh. an Zellwandmaterial. (Ann. Botany 42. 965—1017. Okt. 
1928. London, Imp. Coli. of Science and Technology. Sep.) G r o s z f e l d .

Robert Cołm, Verdorbener Himbeersaft. Natiirliche Emiedrigung der Analysen- 
werte in  Fruchtsaften. Es wird iiber Beobachtung eines yóllig verdorbenen, dabei aber 
fast saurefreien (0,02°/o Citronensaure), stark  m it Bakterien u. Kahmhefen durch- 
setzten Saftes von widerlichem Gerueh u. Gesclimack berichtet. — Bei der diesjahrigen 
Beerenernte ist infolge des anhaltenden Regens m it einer osmot. Verdiinnung der 
natiirlichen Safte aber nur bis zu etwa 10% W. zu rechnen. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 
559. 21/8. 1930. Berlin W. 15, Chem. Lab. f. Getrankeind.) G r o s z f e l d .

Carl Dopf, Der Tafelsenf. Gcwinnung u. Bedeutung desselben in der moderneii 
Nahrungsmittelwirtscliaft. (Dtsch. Essigind. 34 . 353. 12/9. 1930.) G r o s z f e l d .

J. C. Hening, E in  Vergleich fiir AUerungsperioden fiir Eiscremgemische. Wahrend 
man in der Praxis die Eisliremgemische 12—72 Stdn. bei 1,1—10° vor dem Gefrieren- 
lassen halt u. diese Behandlungen zur Verbesserung der Schlagbarkeit fiir nótig ansicht, 
zeigten die angefuhrten Verss. iiber Alterung bei 4,4°, daB die Schlagbarkeit von 10% 
Milchtrockenmasse enthaltenden Gemischen ohne Milchfett aus Magermilch, Mager- 
milchpulver u. Zucker u. Buttergemisclien, in denen Magermilchpulrer die alleinige 
Quelle der Serumtrockenmasse war, nicht so weit verbessert wurde, daB sich die 
Alterung prak t. empfehlen liiBt. (Buli. New York State agricult. Exper. S tat. 1930. 
Techn. Buli. Nr. 161. 19 Seiten. April.) G r o s z f e l d .

A. Faitelowitz, Zur Kenntnis des Nicotinabbam im Tabak. Es ist eine schnelle 
Orientierungsmethode zur Schatzung des Nicotingeh. in  einer Tabaklauge ausgearbeitet 
worden, welehe darin  besteht, daB N icotinim  UberschuB des Jodąuecksilber-Jodkalium- 
reagens bis zur Durchsichtigkeit der Lange 1. ist, wahrend Pyridin ais krystallin. Nd. 
sich am Boden absetzt u. NH3 in  schwach saurer Lsg. iibcrhaupt keinen Nd. gibt. 
Eine sauer reagierende Tabaklauge verliert bei Abwesenheit von CHC13 allmahlieh 
ihre A ciditat u. wird nach 48 bis 72 Stdn. alkal. Bei Ggw. von CHC13 (2 ccm zu 100 ccm 
Lauge) t r i t t  diese Rk. nicht ein. Dio OberflaehengroBe der Lauge sowohl ais die Ggw. 
von Tabakfasern in  der Lauge begiinstigt das Eintreten der alkal. Rk. Mit der Abnahme 
der A ciditat der Lauge t r i t t  zugleich auch eine Abnahme des Nicotingeli. in  der Lauge 
ein. Die Nicotinabbaurk. kommt zum Stillstand, sobald die Lauge zu stark  alkal. 
geworden ist. Mit der Abnahme des Nicotingeh. t r i t t  eine Zunahme der Gesamtstick- 
stoffbasen in  der Lauge ein. Dio bei dem Nicotinabbau entstehenden Stickstoffbasen 
sind im freien Zustande leicht fluchtig, so daB diese beim Verdunsten der alkal. Lauge
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in groBen Mongen verschwinden. Setzt man zu diesem nicotinarmen Tabak, naohdem 
er zusammen m it der Lauge, in  welcher die Nicotinabbaurk. schon zum Stillstand 
gekommen war, lufttrooken geworden ist, von neuem W. zu, so t r i t t  die Nicotin- 
abbaurk. von neuem ein, so daB man auf diese Weise bei zweimaligem bzw. dreimaligem 
Wasserzusatz u. Verdunstenlassen der Lauge znsammen m it dem Tabak einen voll- 
kommcn nicotinfreien Tabak erhalten kann, der beim Rauchen aber vollkommen leer 
erseheint. M it dem Abbau des Nicotins t r i t t  eine Vervielfachung der K atalaseaktivitat 
des Tabaks ein, wodurch der bakterielle Charakter dieser Rk. bewiesen ist. Die meisten 
Tabakarten sind Trager von solchen Bakterien, die einerseits Zucker u. Starkę zu 
Sauren vergaren u. andererseits von solchen Bakterien, die MolkeneiweiB abbauen 
u. dabei NH 3 bilden. Setzt m an zu einer Tabaldauge 1 %  Zucker (Traubenzucker, 
Milchzucker, Riibenzucker bzw. Starkę) zu, so t r i t t  unter CÓ2-Entw. eine Sauregarung 
ein. Bei Ggw. von CHC13 t r i t t  diese Giirung nicht ein. Yon der GróBe der Oberflache 
wird die Sauregarung nicht begiinstigt, vielmehr kann durch eine gar zu groBe Ober- 
flache die Sauregarung beseitigt werden, indem die Lauge alkal. wird. Die Sauregarung 
kann auch verhindert werden, wenn die Konz. der Lauge zu hoch is t (wahrscheinlich 
wegen der Giftigkeit des Nicotins). Parallel m it der Sauregarung geht die Nicotin- 
abbaurk. vor sich, jedoch kommt diese zum Stillstand, sobald die A ciditat der Lauge 
zu hoch angewachsen ist. Entsprecliend der stattgefundenon Abnahme des Nicotins 
findet auch eine Zunahme des Basengeh. in  der Lauge sta tt. LiiBt m an die Lauge zu- 
sammcn m it dem ihr zugeliorigen Tabak bei Zimmertemp. bis zur Lufttrockenheit 
des Tabaks verdunsten, so zeigt dieser Tabak eine Zunahme der Gesamtstickstoff- 
basen, entsprechend der Abnahme des Nicotingeh. Die entstehenden Stickstoffbasen 
sind im gebundenen Zustande n icht fliielitig. Der so erlialtene sauer reagierende Tabak 
schmeckt beim Rauchen voll u. mild. E in yólliger Abbau des Nicotins, ohne daB an 
dem N-Geh. des Tabaks Verluste entstehen, wobei auch die Tabakfaser geschont werden 
soli, wird dadurch erreicht, daB m an 1. nur die Tabaklauge einer Ferm entation unter- 
wirft, u. 2. dadurch, daB m an einem Teil der Lauge eine groBe Oberflache gibt, dem 
anderen Teil der Lauge eine kleine. Man h a t dadurch die Móglichkeit, die in  der Lauge 
m it groBer Oberflache entstehende Basizitat nach Bedarf m it der sauren Lauge zu 
neutralisieren usw., bis die Lauge vollkornmen nicotinfrei geworden ist. Man erhalt 
so einen fast nicotinfreien Tabak, dessen N-Geh. derselbe geblieben ist, dessen Stick- 
stoffbasen eine Zunahme erfahren, die dem Nicotinabbau entspricht, u. dessen 
Katalasegeh. eine Vervielfachung der ursprunglichen K ata laseak tm ta t darstellt. Die 
entstehenden Basen scheinen auf den W ert des Tabaks ais Rauchtabak einen groBen 
EinfluB zu haben. (Biochem. Ztschr. 224. 459—70. 11/8. 1930. Berlin-Neukólln, 
Baktcriol. Lab. des S tadt. Krankenhauses.) K o b e l .

C. Winter, Die industrielle Eierverwerlung unter Berucksićhtigung der Darstellung 
der aus dem E i gcwomienen Hauptprodukte. Kurze Beschreibung der H erst. von Albumin, 
D otter fur Lederbearbeitung, N ahrpraparaten, Lecithin. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 
40. 520—22. 15/9. 1930. Gottingen.) G r o s z f e l d .

C. J. H . Stoch, Eine NacJipriifung Milcli betreffender Probleme. Nach den in Zahlen- 
reihen wiedergegebenen Ergebnissen beginnt die Aufrahmung des Fettes in frischer 
ungekuhlter Milch in etwa 20 Min. u. ist nach 80 Min. viel deutlicher. Priifung durch 
F ettbest. in durch Abschópfen, bzw. durch Hahne in  verschiedener Hohe entnommenen 
Proben. Die Verbreitung der Rahmschicht auf der Oberflache steht in Beziehung 
zur Milchmenge u. ist dem Fettgeh. der Milch proportional. W eitere Einzelheiten 
iiber den Vorgang des Emporsteigens der Fettkugelchen. Verss. iiber Verschiebung 
der Melkzeit_ um 100—120 Min. ergaben eine Abnahme des Fettgeh. um etwa 0,26 
bis 0,28%. Ahnlich w irkte eine Verliingerung der Zwischenzeit zwischen Morgen- u. 
Abendgemelke, Zahląnergebnisse in einer Tabelle, doch wird auf die Unsicherheit der- 
artiger, von der Euterfunktion abhangiger Vers.-Ergebnisse liingewiesen. Die Be- 
hauptung, daB die fettfreie Trockenmasse beim Aufrahmen in der Bodenschiclit zu- 
nehme, so daB die obere gewassert erscheine, wurde nicht bestatigt, dagegen ist die 
Fettansammlung in der oberen Schicht von einer geringen Konz. der fettfreien Trocken
masse begleitet, wofiir zunachst eine Erklarung fehlt. (Analyst 55. 535—43. Sept. 
1930.) “ G r o s z f e l d .

F. Gierthmiihlen, Normalbuttermilch, eine neue Buttermilchkonserve fiir  die Praxis. 
Auf Veranlassung des Vf.s stellen die deutschen Milchwerke in Zwingenberg die vollig 
zusatzfreie Buttermilchkonserve m it Geh. an EiweiB 3,2, F e tt 1,5%, Saure 7,5—8,0 ccm 
n. fur 100 ccm ber, die vor der Darreichung an die Sauglinge je nach Bedarf m it ent-
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sprechenden Zusiitzen von Zueker, Saccharin, Schleim usw. versehen wird. (Med. 
W elt 4. 1070—71. 26/7. 1930. Harburg-Wilhelmsburg, S tadt. Krankenb.) Gd.

L. Hoton, Reina Butter und verfalschte Bułter. Ergiinzung der fruheren Arbeit 
(0. 1930. II . 2074) dureb Hinweis auf Verss. von J o r g e n s e n  (1911) iiber Beziehungcn 
zwischen Lichtbrechung u. Geh. an fliichtigen Fettsauren an 11690 Proben. (Ann. 
Falsifications 23. 417. Juli-Aug. 1930.) G r o s z f e l d .

Pierre Sajous, Der Gelialt des Kases von Grui/ere an Fełt. Nach 18 in der S tation
Februar 1930 ausgefiihrten Aualysen betrug der Fettgeh. im Mittel 48% . bei 4 Proben 
iiber 50, bei 10 45—50, bei 4 40—45%- Altere Analysen ergaben ein ahnliehes Bild. 
Empfehlung einer gesetzlichen Regelung, Festlegung des Mindestgeh., Einriehtung 
von Kontrollaboratorien. (Aim. Falsifications 23. 396—403. Juli-Aug. 1930. Poligny,
S tat. de recherches laitieres de Poligny.) G r o s z f e l d .

D. R. Wood, Die Prufung der Milch auf Tuberkclbazillen. Nach dem kurzeń 
Uberblick iiber Verss. u. dereń Ergebnisse bei 180—317 Herden der Jah re  1926—1929 
lag der Tuberkulosebefall der Tiere im Mittel zwischen 1,4—11,5%- Vergleichende 
Ergebnisse iiber Tuberkulosenachweis mkr. bzw. durch Impfung in einer tabellar. 
Ubersicht. Nachweis der K rankheit durch Cytologie war ungeeignet. Weitere Aus- 
fiihrungen iiber Grenzen der Veterinarinspektion, Priifung von Herden durch Ein- 
teilung in Sektionen u. iiber die Zuverlassigkeit der Priifung von Herden, die Tuber- 
kulosemilch liefern. (Analyst 55. 544—49. Sept. 1930. Somerset County Lab.) Gd.

Pilot Laboratories Inc., V. St. A., Bkichmittel, insbesondere fiir Miillereiprodd., 
bestehend aus einem aromat. Siiuresuperoxyd u. einer seifenbildenden Fettsaure, z. B. 
Benzoylsuperoxyd u. CoeosnuBol. — Man yerriihrt 700 ccm einer 7,5°/0ig. H 20 2-Lsg. 
m it 100 ccm einer l% ig . Seifenlsg. Dann werden 200 ccm einer 34%ig. Natronlauge 
un ter Eiskuhlung zugegeben u. unter weiterem Riihren 250 g eines Gemisehes aus 
232 g CocosnuBólsaurechlorid u. 124 g Benzoylehlorid eingetragen. Darauf werden 
kleine Eisstiickchen zeitweise zugesetzt u. noeh etwa 7 Min. geruhrt. Dabei bildet 
sich eine milehige Emulsion. SchlieBlich wird die Lsg. mittels H 2S 04 schwach sauer 
gemaeht, wobei die Emulsion versehwindet u. eine wss. Lsg. entsteht. Eventl. ver- 
wendet man den Benzoylsuperoxydfettsaurekomplex in Mineralól gelost. (F. P. 681329 
vom 4/9. 1929, ausg. 13/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Jack Rowland Atcherley, Glenhuntly, Austrahen, Konservieren getrocbiełer 
Friichłe zum Schutz gegen Schadlinge. Man taucht die Friichte fiir einige Minuten 
in CClt , das gegebenenfalls 10 Vol.-% OH „Cl ■ CHJJl enthalt. (Aust.P. 15773/1928 
vom 20/9. 1928, ausg. 6/11. 1929.) " T h i e l .

Artur Fornet, Dio Theorie der praktischen Brot- und Mehlbereitung. 5., neu bearb. Aufl.
Berlin: F. A. Gunther & Solin 1930. (352 S.) gr. 8°. Lw. M. 8.—.

XVII. F ette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Jaromil Sladek, Fette einiger auslandischer, au f inlandisćhen Farmen geziichteter 

Tiere. Die charakterist. Zahlen der Fette von Kanguruh, Slcunks u. Silberfuehs werden 
erm ittelt. (Casopis Ceskoslovenskeho L“karnictva 40. 177—82. 202—04. 15/8. 
1930.) Ma u t n e r .

L. Ramsey, Neues Ausgangsmaterial fiir Seifenherstellung. Referat iiber die Fort- 
schritte der Oxydation von Kohlenwasserstoffen zu fettsaureahnlichen Prodd. u. die 
Móglichkeit ihrer Verwendung zur Seifenfabrikation. (Amer. Perfumer essential Oil 
Rev. 25 . 407—08. Aug. 1930.) E l l m e r .

Paul I. Smith, Teerfarbstoffe in der Seifenfabrikation. P rakt. Winkę fiir das 
Farben von Seifen. Manche Farbstoffe, wie Trypanrot, Trypanblau, Brillantgrun, 
Proplanin, Tryproplanin  haben gleichzeitig antisept. Wrkg. u. ihre Verwendimg bei 
der Seifenfabrikation kónnte eventuell zweifachen Zweck erfiillen. (Amer. Perfumer 
essential Oil Rev. 25 . 406. 408. Aug. 1930.) E l l m e r .

Madan Mohan Burman, Calcutta, Britisch-Indien, Behandeln von Olen und Felten 
zwecks Minderung des Substanzverlustes auf dem Transport. Man mischt das F e tt m it 
einer gewissen Menge eines ahnlichen Fettes, die man hydriert hat, um den F. des 
Fettes iiber den des unbehandelten Fettes zu erhóhen. Das Fettgemisch wird ge-

165*
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scłimolzen, bis ein homogenes Ol entstanden ist. Dieses Ol wird plótzlicli unter scinen 
Erstarrungspunkt abgekiihlt. (E. P. 309 502 vom 11/4. 1929, ausg. 6/ 6. 1929.) E ng .

Hermann Bollmann und Bruno Rewald, Hamburg, Geimnnung von Ul u?id 
Pflanzenlecithin aus Olsaaten, insbesondere Sojabohnen, dad. gek., daB die zerkleinerten 
Olsaaten einer Vorbehandlung durch kurze Einw. von starkem  Methyl- bzw. Athyl- 
alkohol in der K alte unterzogen u. daB im AnschluB hieran die eigentlicheAuslaugung 
m it geeigneten Losungsmm. erfolgt. — Z. B. werden 3 kg geschrotete Sojabohnen 
m it 9 kg A. (96—98 vol.-°/oig.) iibergossen; der A. wird sofort wieder abgetrennt, 
worauf man die Bohnen m it 6 kg einer aus SO Teilen C6H c u. 20 Teilen A. (96°/0ig.) 
bestehenden Miscliung bei Zimmertemp. auslaugt. Zur Trennung des óles vom Lecithin 
wird nach beendeter Verdampfung des Losungsm. Dampf in den E s tra k t geleitet, 
das Lecitliin abgeschleudert u. im Vakuum getrocknet. Ausbeute an Ol 16,7%> an 
Lecithin 0,6°/o des Ausgangsstoffes. — In  gleicher Weise erfolgt die Behandlung mit 
CH3OH; ais Losungsmm. sind ferner brauehbar: Estraktionsbzn., Trichloriithylen, 
Chlf., CClj, doch is t hierbei die Ausbeute an Lecithin niedriger. (D. R. P. 505 354 
K I. 12q Tom 22/12. 1927, ausg. 20/8.1930.) A l t p e t e r .

[russ.] M. Rawitsch, Standards der Fettindustrie. Moskau: Standard-Komitee 1930.
(71 S.) Rbl. 0.75.

X V III. Paser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose;
K unststoffe.

B. R. Andrews, Theorie und Praxis der Textiltrocknung. Die Beziehungen zwischen 
GroBe, Produktionsoptimum, Leistung u. W armeverbraueh von Trocknern fiir Textilicn 
werden erórtert. (Canadian Textile Journ . 47. Nr. 36.19—20.4/9.1930.) H. S c h m id t .

H. Schreiterer, Neue Hilfsmittelfur die Kunstseidenveredlung. Die mit M o n o p o l -  
b r i l l a n t ó l  SO 100°/0 liandelsiiblich u. M o n o p o l b r i l l a n t ó l  SO f e s t ,  
sowie m it T a l l o s a n K  u. S der C h e m .  F  a  b r  i k St o c k h a u s e n  u. C o . , K  r e - 
f e 1 d in  der Ayiyage, Appretur, der Prśiparation fiir Wirkereizwecke u. in  der 
Schlichterei zu erziclenden Wrkgg. werden beschrieben. (Melliands Textilber. 11. 
617—19. Aug. 1930.) Su v e r n .

L. D. Galloway, Die Meltau in Baumwollwaren erzeugenden Pilze. Die meisten 
gehoren zu den A rten Aspergillus u. Penicillium, aber auch Fusarium  u. Fungi imper- 
fecti kommen vor. Tabellen iiber die Erzeugung yon Flecken durch solehe Pilze, von 
Siiurebldg. aus Starkę u. Zers. von Cellulose. Die Identifizierung der Pilze ist ge- 
schildert. (Journ . Textile Inst. 21. Transact. 277—86. Ju n i 1930.) Su y e r n .

Robert George Fargher, Leslie Douglas Galloway und Maurice Ernest 
Probert, Die hemmende Wirkung gewisser Stoffe a u f das Wachstum von Schimmelpilzen. 
E in  in  der Baumwollindustrie yerwendbares Antisepticum darf beim Kochen der 
Appretur u. beim Trocknen des behandelten Stoffes n icht fliichtig sein, es muB so 
1. sein, daB es sich gleichmaBig verteilt, durch Hitze oder Beriihrung m it Metallflachen 
darf es sich n icht zersetzen, es muB farb- u. geruclilos sein, darf Baumwolle nicht an- 
greifen, beim Farben oder sonstigen Nachbehandeln darf es sich n icht yerandern u. 
endlich darf es n icht teurer ais die entsprechende Menge ZnCl2 sein. Eine groBe Anzahl 
anorgan. u. organ. Stoffe wurde untersucht, die Ergebnisse sind in  Tabellen zusammen- 
gestellt. Gegen Schimmelpilze verschiedcner A rt erwies sich Salicylanilid, o-Chlor- 
mercuriplienol, p-Acetoxymercurianilid, T1C03, p-Nitro- u. Trichlorphenol ais be- 
sonders giftig. Von diesen scheint allein Salicylanilid die notwendigen Eigg. in  ge- 
niigendem Mafie zu besitzen. Lsgg. davon scheinen fiir das Leben von Pflanzen nielit 
schadlicli zu sein. (Journ . Textile Inst. 21. Transact. 245—60. Ju n i 1930.) S u v k r n .

Claude Rimington, Mitteilung iiber die Bindung des Schwefels in  Wolle■ (Vgl.
C. 1930. I. 3121.) Die Unters. der Wrlcg. yerschiedener Reagentien auf Wolle fiihrte zu 
dem SchluB, daB die S-Bindung darin  weniger einfach ais beim freien Cystin ist. Freie 
— S-S- oder SH-Gruppen sind in unbescliadigter Wolle nicht yorhanden u. werden 
erst durch Wrlcg. yon Alkalien oder Ultrayiolettbestralilung freigemacht. (Biochemical 
Journ. 24. 205—07. 1930. Headingley, Leeds, Brit. Res.-Ass. for the Woollen and 
W orsted Ind.) G r o s z f e l d .

Fred Grove-Palmer, Vlief3e anderer Herkunft. Teil I. Mohair. Mohair ist die 
Wolle der Angoraziege. Diese Wolle zeichnet sich durch Rcinheit aus, sowie dadurch
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daB sie beim Walkcn nicht schrumpft. Dadurch eignet sie sich besonders fiir Fell- 
imitationen, wie z. B. Astraclian. Die Farberei ist genau wie bei Schafwollo. (Textile 
World 78 . 984— 1030. 30/8. 1930.) F r ie d e m a n n .

Fred. W. Freise, Neue llolistoffe fiir die Papierfabrikation. Brasilianische Pflanzen. 
Vf. gibt eine Listę von 13 brasilian. Holzarten, die zur groBtechn. Verwendung ais 
Papierhólzer gceignet sind; in drei Tabellen werden dann Zellstoffausbeute, Eigg. der 
erzielten Zellstoffe u. forstliche Merkmale der genannten Baum arten angegeben. 
(Wchbl. Papierfabr. 61. 1158—-59. 6/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

Ch. Groud, Buche und Papierherstellung. Die Buche is t ais Nutzholz wie ais 
Papierholz von nur maBigem W ert. Ihre Faser ist sehr kurz: nur ca. 1 mm, m it W. 
oder m it Alkalilaugen gibt sie mehr an die Kochlaugen ab ais Nadelholzer. Nur der 
A.-iL-Auszug is t geringer, etwa 1/1 so hoch wie bei den Nadelholzem. Vor dem Kochen 
von Buche cmpfiehlt sich ein Auslaugen m it W., zwecks Entfernung des W.-l. (Papeterie 
52 . 978—82. Aug. 1930.) F r i e d e m a n n .

Merle B. Shaw und George W. Bicking, Kunstseide ais Papierrohstoff. Vf. zeigt 
auf Grund genauer Verss., daB Kunstseide, hauptsachlich wegen ihrer geringen NaB- 
festigkeit, kein brauchbarer Papierstoff ist. Das immer starkere Auftreten von K unst
seide in den baumwollenen u. leinenen Lumpen ist daher fiir den Papiermacher un- 
willkommen. (Paper Trade Journ. 91. Nr. 10. 65—67. 4/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

Fridolin Strauch, Die gesetzmafSigm Zusammenhdnge der wichtigstm Holzschliff- 
eigensćhaften. Vf. legt die mechan. Grundlagen der Holzschleiferei wissenschaftlich 
fest, so den EinfluB der Holzart, den Kraftbedarf, die Beschaffenheit des Schleifsteins, 
die Schleifgeschwindigkeit, den Vorschub usw. (Wchbl. Papierfabr. 61. Sond.-Nr. 
108—17. 27/6. 1930.) F r ie d e m a n n .

Hoyer, Wasserglas zum. Leimen ton Pappen. Vf. schildert die Anwendung von 
Natron-Wasserglas zur Leimung von Pappen u. gibt yerschiedene Rezepte an. Zur 
Erzielung einer guten Leimung muB das Wasserglas durch Harzleim erganzt werden. 
(Ćechoslovak. Papier-Ztg. lO. Nr. 37. 1—3. 13/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

— , Holzzellsłoff fiir die Kunstseidenfabrikation. Sehilderung der Fabrikation in der 
Billruds A/B, Saffle in Schweden. Das im W inter gefallte Holz wird wie iiblich nach 
dem Sulfitverf. gekocht, gewaschen u. vorsichtig gebleicht, dann auf geheizten Walzen 
auf 90 oder 94% Trockengeh. getrocknet u. auf Fasson geschnitten. Fiir Kunstseiden- 
zellstoff ist folgende Analyse ein Beispiel: a-Cellulose 88,5%, ^-Cellulose 4°/o> y-Cellulose 
7,3°/0, Cu-Zahl (Braidy) 2,9, Harz 0,7%, Asche 0,15%- Fe 0,002%- Dieser Stoff wird 
m it Viscositaten von 11— l i 1/* geliefert. (Silk Journ. Rayon World 7. Nr. 73. 51—53. 
20/6. 1930. Nr. 74. 42—43. 20/7. 1930.) ” F r ie d e m a n n .

W. Kuhles, Verniclitimg oder Verwertung der Sulfitablauge? Durch Eindicken 
m it Abdampf im  Mchrstufenverdampfer auf 50—60% W.-Geh., m it Abgasen im Zer- 
staubungstrockner auf 5—8%  W.-Geh. u. Verfeuerung des Pulvers m it 4500 WE/kg 
in  einer Staubfeuerung wird eine gewinnbringende Beseitigung der Ablauge erreicht. 
(Papierfabrikant 2 8 . Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. Ingenieure 604—07. 
21/9. 1930.) H. S c h m id t .

Gustav Leysieffer, Kunslstoffe aus Zellstoff, Cellon, Viscose, Bembergseide, Vull:an- 
fiber. Zunachst wird die Verarbeitung von Acetylcellulose zu C e l l o n ,  Kinofilms, 
Kunstseide u. Formstiicken (T r  o 1 i t) beschricben. Dann wird der Xanthogensaure- 
ester u. seine Verwertung fiir Viscoseseide u. C e l l o p h a n  erwahnt, sowie die Athyl- 
u. Benzylccllulosen. SchlieBlich \vird noch die Kupferseide ( B e m b e r g - S e i d e )  
u. das V u l k a n f i b e r  besprochen; das letztere wird durch Quellen yon Zellstoff 
in Chlorzink erhalten. (Umschau 34. 761—63. 20/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

Wilh. Mischke, Kunstseide — Stapelfaser — Wollseide. Muster wollartiger, yon 
der Z e l l s t o f f f a b r i k  W a l d h o f  hergestellter Prodd. in  Mischung m it yer- 
scliiedenen Mengen Merinowolle sind gezeigt. (Melliands Testilber. 11. 620—21. Aug. 
1930.) ‘ Su v e r n .

— , Fabrikation des Celluloseacetats, Ausgangsmaterial fiir die Industrie der Acetat- 
śeide. Beschreibung der Herst. des primaren Celluloseacetats (Triacetat), des aceton- 
lóslichen sekundaren Acetats (Diacetat) u. einer sofort spinnfahigen Lsg. nach Z d a n o 
w ic z , bei der die Acetylierung unter Einleiten von Chlorgas ausgefuhrt wird. (Rev. 
univ. Soies et Soies artif. 5 . 1117—23. Juli 1930.) F r ie d e m a n n .

— , Das Streckspinnen ton Kupferseide. Kupferseide yon einer Festigkeit von 
264 g/100 den. gegeniiber einer n. Festigkeit yon 165 g wird erhalten, indem man den 
noch unvoHkommen koagulierten Faden einer starken Streckung unterwirft. Dies
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gescłiioht am besten so, daB man den Faden iiber zwei Walzen fiihrfc, von denen die 
zweite schneller lauft ais die erste. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 5. 1125—31. Ju li 
1930.) _ F r ie d e m a n n .

Harirao Navkal und K. R. Sen, Vergleich einiger Methoden zur Bestimmung der 
Bei/3festigkeit einzulner Baumwollfasern. Die Ergebnisse von Priifungen m it dem hydro- 
s ta t. App. nach 0 ’N e i l l ,  der Waage nach B a r r a t t  u . dom Pendelapp. von B a l l s
sind in  Vergleicli gestellt. (Journ . Textile In st. 2 1 . Transact. 267—76. Ju n i 1930.) S u v .

Claude Rimington, Eine quantiłative Methode zur Bestimmung der „Gesundheit“ 
von Wolle und Geicebe. Eine gewogene Menge wird m it P a u l y s  Reagens, p-Phenyl- 
diazoniumsulfonat, behandelt, in  10%ig. NaOH-Lsg. gel. u. die Farbstarke der Lsg. 
colorimetr. m it einer Standardlsg. aus 0,1% Neusaurebraun S vergliehen. Der Grad 
der Wollschadigung wird zahlemniiBig ausgedriickt. Der Mechanismus der Rk. zwischen 
Tyrosin u. P a u l y s  Reagens wird erórtert. (Journ . Textile In st. 2 1 . Transact. 237— 44. 
Ju n i 1930.) S u v e r n .

Werner Stockhausen, Schnelle betriebsmafiige Ausfuhrung von quantitativen 
Seidencrschwerungsbeslimmungeii nach der Veraschuiujsmethode. Es wird empfohlen, 
wahrend des Ausgluhens iiber die Aschc einen langsamen Oo-Strom zu leiten. In  
kiirzester Zeit findet eine vóllige Verbrennung der organ. Substanz s ta tt u. Reduktions- 
crscheinungen werden yermieden. Der Gang der Analyse u. die Berechnung is t be- 
schrieben. (Mellian,ds Textilber. 11. 627. Aug. 1930.) Si/VERN.

— , Apparat zur Bestimmung der Entwasserungsgeschwindigkeit fiir Papierstoff, 
Cellulose und Holzschleifstoffe. Der neue Mahlungsgradpriifer m it mechan. Hub des 
Dichtungskegels erzielt hóhere GleiehmaBigkeit fiir die Bestst. der W.-Durchlassigkeit, 
des Mehl- u. Fiillstoffverlustes an Papiermaschinen. (Papierfabrikant 28. Verein d. 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. Ingenieure 597—602. 21/9. 1930. Leipzig, Lab. d. 
F irm a L o u is  S c h o p p e r . )  H. S c h m id t .

Thomas Costa Coli, Beobachtung und Kontrolle in der Papierfabrikation. Vf. wendet 
sich gegen die in der Papierfabrikation weit verbreitete Priifung des Fabrikations- 
ganges u. der Ware durch bloBen Augenschein. E r bespricht dann die ganze Papier- 
herst. u. gibt die móglichen u. nótigen wissenschaftlichen Kontrollen an. (Chim. et 
Ind. 23 . Sond.-Nr. 3 bis. 516— 21. Marz 1930.) F r ie d e m a n n .

A. E. Matthis, Eigenschaften, Priifungen und Aniuendungen von Papieren in der 
Elektrotechnik. Vf. bespricht die Priifungen, denen Papiere fiir Kabel, Kondensatoren, 
Isolationen usw. unterworfen werden miissen. Festigkeit, Dehnbarkeit, Dichte u. 
Dioke der Papiere, sowie ihre chem. Beschaffenlieit miissen gepriift werden. (Chim. 
e t Ind. 23. Sond.-Nr. 3. bis. 509—15. Marz 1930.) F r i e d e m a n n .

J. Tankard und J. Graham, Die Bestimmung der Viscositat von Cuprammonium- 
losungen von Gellulose. Nach Besprechung alterer Methoden wird eine Methode be- 
schrieben, bei der die Viseositatspriifung in  derselben Róhre vorgenommen wird, in  
der die Lsg. bereitet is t u. der Fali einer Stahlkugel von 1/32 Zoll Durchmesser gemessen 
wird. Die Best. wird m it einer sehr geringen Menge Baumwolle ausgefiihrt. (Journ. 
Textile Inst. 21 . Transact. 260— 66. Ju n i 1930.) Su v e e n .

Henri Lonis Barthelemy, Neue Methode zur Bestimmung der cibsoluten Kupferzahl 
von Cellidosederivaten. Nach einer histor. Ubersicht erwahnt Vf. die bekannten Fehler- 
ąuellen der Cu-Zahhnethode, namlich Kochzeit u. Konz. des Alkalis. Ais neu nennt 
Vf. die Adsorption von Chemikalien durch die Cellulose u. den EinfluB des Luftsauer- 
stoffs. Der erstere Fehler kann durch Benetzung der Cu-haltigen Cellulose m it Seignette- 
salzlsg. behoben werden, der zweite durch Arbeiten in einer Stickstoffatmosphare. 
Die neue Arbeitsweise, bei der ein Riihren infolge des durchgeleiteten Stickstoffs un- 
nótig ist, wird im iibrigen in  bekannter Weise ausgefiihrt. Die Genauigkeit ist 0,02. 
(Rev. univ. Soies et Soies artif. 5. 1111—17. Ju li 1930.) F r ie d e m a n n .

Heinrich Bruggemann, Munchen, Verfahren zum Feuchten und Kuhlen hygros- 
kopischer Korper, insbesondere Teztilien, dad. gek., daB zum Feuchten von an sich 
warmem Textilgut in einem Feucht- u. Kuhlraum h. u. feuchtgesatt. L uft aus der 
letzten Kammer einer Trockenvorr. benutzt wird, die unm ittelbar in den Kiihl- u . . 
Feuchtraum gefuhrt, dort durch besondere Kiihlvorr., z. B. m it NH3-W. durchflossene 
Rohren, unterkuhlt u. zur Ausscheidung des aufgenommenen W. gebracht wird. 
(D. R. P. 504 8 2 2  KI. Sb vom 28/5. 1927, ausg. 8 / 8 .1930.) F r a n z .

Carl Schwalbe und Hermann Wenzl, Eberswalde, Verfahren zur Schndlbleiche 
von pflanzlichem Fasergut jeder Art, 1. dad. gek., daB man das m it einer starken
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Bleichfl., die im Palle der Verwendung von Clilorkalklsg. mindestens 10 g Cl im Liter 
enthalten muB, getrankte Fasergut unmittelbar naeh erfolgter Trankung durch 
mechan. K raft (Absclileudern, Abpressen, Absaugen) vom UberschuB des Bleichmittels 
befreit u. durch geeignete Vorr., am besten in der Zentrifuge, fiir zeitweilige oder 
dauernde Durchliiftung Sorge tragt. — 2. dad. gel;., daB man die nach 1. erzielbafe 
Konz.-Steigerung u. dam it erhohte Bleichwrkg. durch Erwarmen des Bleichmittels 
oder des Bleichgutes oder beider, etwa durch Einblasen von W.-Dampf oder warmcr 
Luft beschleunigt. — 3. dad. gek., daB mań dem zur Entiiiftung dienenden Luftstrom 
zur beschleunigten Einleitung des Bleichyorganges geringe Mengen an Kohlensaure 
zusetzt. — Man erzielt eine sehr rasche Bleiche ohne Faserschwachung. (D. R. P. 
420 684 KI. Si vom 4/11. 1922, ausg. 19/6. 1930.) F r a n z .

Johann Georg Kastner, Frankfurt a. M., Behandeln faseriger Stoffe pflanzlicher, 
tierischer oder kiinstlicher Herlcwnft. Man fiigt zu den iiblichen Spinnólen oder -emulsionen 
ein hochwirkendes organ. Kolloid hinzu, das man erhalt, wenn man die zerkleinerten 
u. yon ihren Schalcn befreiten Kerne der yerschiedenen Arten yon Joliannisbrot- 
baumen einem AbkochprozeB unterwirft. (A. P. 1730 430 vom 20/7. 1928, ausg. 
8/10. 1929. D. Prior. 27/8. 1926.) E n g e r o f f .

josef Trenko, Ungarn, Spinnfasem aus Schilfrohr. Man kocht die Stengel in 
Sulfitlsg. nach yorangegangener Reinigung. Nach der Entfernung der Ligninstoffe 
wird das Gut gewaschen, getrocknet u. m it Weichmachungsmitteln naehbchandelt. 
(F. P. 682 336 vom 26/9. 1929, ausg. 26/5. 1930.) E n g e r o f f .

Carl Dreyfus s, Deutschland, Walken von Wolle. Man setzt den Walk- u. Sptil- 
badern emulgierend wirkende Stoffe, wie durch Alkyl substituierte aromat, oder 
hydroaromat. Sulfonsauren, stark  sulfonierte Tiirkischrotole u. zu gleicher Zeit geringe 
Mengen von Losungsmm., wie KW-stoffe, Alkohole, Ketone, Ather, Ester, Clilor- 
kohlenwasserstoffe usw. zu. Hierdurch wird die Dauer des Walkens u. Spiilens ab- 
gekiirzt. Man setzt den Reinigungsbadern eine Mischung von Butylnaphthalinsulfon- 
saure u. Trichlorathjden zu, bei der darauffolgenden Walko yerwendet man Seifen- 
bader m it einem Zusatz yon Butylnaphthalinsulfonsaure u. Trichlorathylen. (F. P. 
664 226 yom 19/7. 1928, ausg. 30/8. 1929. D. Prior. 11/7. 1927.) F r a n z .

Augustę Delubac, Frankreich, Seidenkokonsgewebe. Man befestigt die Kokons 
auf einer Gewebeunterlage (Kalicot, Seide) u. fiihrt diese durch ein Bad, welches das 
Sericin der Kokons auflóst, ihr Fibroin jedoch nicht angreift. Durch eine oder mehrere 
naehfolgende mechan. Bearbeitungen (Schlagen u. dgl.) yerwandelt man die glatte 
Gewebebahn in ein leichtes, lockeres Gewebe. (F. P. 680 809 vom 26/8. 1929, ausg. 
6/5.1930.) E n g e r o f f .

Tolhurst Machinę Works Inc., New York, iibert. yon: John J. Mc Keon, 
New York, Degummieren von Seide. Die Seide wird in frei schwebendem Zustand mit 
der Behandlungsfl. gekocht, wobei die frei werdenden Gasblasen den Degummierungs- 
prozeB unterstiitzen. Die Troeknung der Seide erfolgt in einer Zentrifuge. (A. P. 
1739162 vom 27/2. 1926, ausg. 10/12.1929.) E n g e r o f f .

Textilausriistungs-Gesellschaft m. b. H., Krefeld, Verfahren zum Erschweren 
von Nalurseide, dad. gek., daB man die Seide ein- oder mehrmals m it bas. Aluminium- 
nitratlsgg. trankt, wascht u. m it fixen Alkalisilicaten, -phosphaten usw. fixiert. — 
Man kann hiernack Erschwerungen beliebiger Hóhe erzielen. (D. R. P. 503 971 
KI. 8m vom 29/11. 1924, ausg. 31/7. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Apparatur zur Herstellung 
von Buntpapier etc. durch Einleiten einer Farbstoffsuspension oder -lsg. in den Papier- 
stoffbrei an einer Stelle des Drahtgewebes der Papiermaschine mittels mehrercr Zu- 
fuhrungsrohre. An H and von Abbildungen ist die A pparatur beschrieben. (E. P. 
331707 vom 22/7. 1929, ausg. 31/7. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kuno Franz und 
Carl Dankert), Verfahren zum Fdrben und M ustem  von Papier, bei dem das geleimte 
Papier gefeuchtet u. dann im Tauchverf. oder nach sonstigen bekannten Verf. einfaeh 
oder gem ustert gefarbt wird, dad. gek., daB das Papier yor oder nach dem Farbeyorgang 
einem regelmaBig oder unregelmaBig yerteilten Druck zur Erzeugung von Farb- 
vertiefungen an den Druckstellen unterworfen wird. Die Einw. des Druckes wird ganz 
oder teilweise m it dem Auftragen von Farbstofflsgg. yerbunden. Nach dem F arbe
yorgang erfolgt yor oder nach der Ausiibung des unregelmaBigen Druckes ein Ab- 
spulendes Papiers. (D. R. P. 505 994 KI. 55fvom6/2. 1925, ausg. 27/8.1930.) M .F .M .
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Herold Akt.-Ges., Hamburg, Verfahren zur Herstellung ton Hartpapier durch 
Impragnieren von Papior m it Kunstharzzwischenprodd., dad. gek., daB man die 
inneren Papierlagen m it einem sehnell hartenden, die auBeren Papierlagen m it all- 
mahlich langsam erhartenden Kunstharzzwischenprodd. behandelt, dann die Papier
lagen zusammcnpreBt u. durch geeignete Erhitzung aushartet. (D. R. P. 505 359
KI. 55f vom 3/7. 1927, ausg. 18/8. 1930.) M. F. M u l l e r .

Hueck & Biiren, Liidenscheid i. W., Punktterleimung zur Vereinigung von Metall- 
folien mit Papier, dad. gek., daB die in Rćihen angeordneten Klebestoffpunkte in auf- 
einandcrfolgenden Reihen jeweils versetzt zueinander liegen. (D. R. P. 505 495
KI. 55f vom 11/11.1927, ausg. 20/8. 1930.) M. F. M u l l e r .

Otto H. Sido, Berlin-Charlottenburg, und Hermann Wiederłiold, Fiirstenwalde, 
Spree, Yerfaliren zur Gewinnung vo?i Cellulose, dad. gek., daB man zum Kochen der 
celluloselialtigen Materialien Cyanido oder Cyanate Yerwendet, die durch Verseifen 
m it W. NH3 bilden. (D. R. P. 505 589 KI. 55b vom 18/8. 1929, ausg. 21/8. 
1930.) M. F. M u l l e r .

Otto C. Strecker, Darm stadt, Yerfaliren zum Gewinnen von Zellstoff durch Auf- 
schlieBcn von Pflanzenfasergut nach P at. 486 533, gekennzeichnet durch dic Ver- 
wendung solcher Sulfon- oder Carbonsauren, wie Osybenzolsulfonsaure oder Oxy- 
benzolcarbonsaure, oder dereń Metallsalzen, die beim Erhitzen der Kochlauge in Oxy- 
verbb. u. Sulfite bzw. Carbonate zerfallen. Oder es werden Oxyverbb. m it mehrcren 
Oxygruppen verwandt, in  denen das H-Atom mindestens einer Oxygruppe durch
Alkyl-, Aryl- oder Acetyl ersetzt is t in  der Weise, daB mindestens noch ein H-Atom
der Oxygruppe durch Metali ersetzbar bleibt. Die Kochlauge wird unter moglichst 
geringer Abkiihlung bzw. ohne Entspannung ohne weitere oder m it nur geringer E r
hitzung erganzt n. ohne weitere Abkiihlung bzw. Entspannung weiterverwandt. 
(D. R. P. 505 401 KI. 55b vom 4/12. 1927, ausg. 18/8. 1930. Oe. Prior. 24/12. 1926. 
Zus. zu D. R. P. 486533; C. 1930. I. 776.) M. F. M u l l e r .

Carl Leyst-Kuchenmeister, Berlin-Schlaehtensee, Verfaliren zur Herstellung von 
Zellstoff aus Pflanzenfaserstoffen, wie Stroh, gekennzeichnet durch die Verwendung 
einer AufschluBfl., die Kalksalze der H 2SO., oder H N 03 oder dereń Mischungen in 
Ggw. von uberschussigem K alk enthalt. •— Getreidestroh, Maisstroh u. ahnliche stroh- 
artige Rohstoffe werden zunaclist gehackselt. Dann wird eine Lauge hergestellt, 
welche 12—20%  gelóschten Kalk enthalt. Nachdem die yollstandige Verteilung des 
Kalkes im W. durch bekannte Mischapp. erzielt ist, wird etwa 6%  H 2SO,, oder 5%  
H N 0 3 hinzugefiigt, so daB eine Lsg. von Kalksalzen der H 2SO, bzw. HNOs entsteht, 
die iiberschussigen K alk enthalt. Der Rolistoff wird m it der Lauge gleichzeitig in den 
Kocher eingefiillt, u. zwar in einem solchen Verhaltnis, daB sechs Teile Lauge auf einen 
Teil des troelmen Rohstoffes entfallen. Die Kochung dauert 5— 6 Stdn. lang beim 
Druck von 5— 6 a t. Alsdann wird der Kocher in bekannter Weise entleert u. der Stoff 
gewasclien. (D. R. P. 505 400 KI. 55b vom 7/7. 1927, ausg. 18/8. 1930.) M. F. Mii.

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Franlrfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Muller 
und Karl Horst), Yerfaliren zum AufsrMup von Pflanzenfaserstoffen mit IJilfe von 
Calciumhypochlorit zur D arst. von ligninfreiem Zellstoff, dad. gek., daB der Rohstoff 
in entsprechender Verteilung m it der zur yólligen Oxydation des Lignins gerade aus- 
reichenden Menge einer mindestens 2%  wirksames Cl2 enthaltenden u. stets schwacli 
kalkalkal. gehaltenen Lsg. von Ca-Hypochlorit ohne auBere W atmezufuhr bei Tempp. 
n icht iiber 45° behandelt wird. — Zu 4 kg m it 0,5%ig. Natronlauge bei etwa 95° vor- 
behandeltor u. wieder entlaugter Fichtcnholzwolle werden iń feuchtem Zustand 65 Liter 
einer 2,8% ak t. Cl2 u. 0,15% Ca(OH)2 enthaltenden Ca-Hypochloritlsg. zugesetzt. 
Im  Verlauf des AufschluBprozesses wird der Lsg. allmahlich Kalkmilch, entlialtend 
200 g Ca(OH)2, in  dem MaBe zugegeben, daB der Geh. an freiem Ca(OH)2 wahrend des 
ganzen Aufsehlusses noch ebcn naehweisbar ist. I s t  die Phloroglucinprobe auf Lignin 
an einer Probe der Pflanzenfaser nicht mehr naehweisbar, so wird der erhaltene Zell
stoff von der Lauge befreit, neutral gewassert u. zuletzt durcli Absauern vollig von 
K alk befreit u. neutral gewaschen. Die Ausbeute an getroeknetem Zellstoff betragt 
etwa 55%  to m  angewandten Ausgangsmaterial. (D. R. P. 506 229 KI. 55b vom 
23/8. 1927, ausg. 30/8. 1930.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Alkyliertes Celluloseformiat. Man 
behandelt unvollstandig alkylierte Cellulose m it reiner HCO»H oder ihren wss. konz. 
Auflsgg. Die so bereiteten Formiate enthalten 1—1 %  Alkyimolekiile u. 2—0,1 Mole-
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kule H C 02H, bezogen auf cin Molekuł CcH 10O5. (F. P. 683 688 vom 21/10. 1929, 
ausg. 16/6. 1930. D. Prior. 22/10. 1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M., Herstellung von Alkalicellulose 
oder ihren Umsetzungsprodukten. Man behandelt die Ceilulose hierbei m it Stoffen, die 
ein grofies Netz- oder Durchdringungsvermógen besitzen, wic z. B. m it den propylierten 
oder hóher substituierten N  aphthalinsulfosduren oder dereń Salzen. (Holi. P. 21 921 
vom 4/10. 1927, ausg. 16/6. 1930. D. Prior. 21/10. 1926.) E n g e r o f f .

Samuel A. Neidich, New Jersey, iibert. von: William Mendel, Ńew Jersey, 
Beschleunigung des Reifungsvorganges von Viscose. Man fiigt zu n. Viscose weni^er 
ais 5%  Na,PO.,. (A. P. 1773 923 vom 23/5. 1925, ausg. 26/8. 1930.) E n g e r o f f ?

Wilfried John Brown, Robert Cathie und John Palmer, Malvern, Victoria, 
Australien, Kunśtseide aus Viscose. Man laBt auf den gereinigten u. gebleicliten Zell- 
stoff, bevoi‘ er in Alkalicellulose iibergefuhrt wird, Na„SO,, einwirken. Die aus derart 
vorbehandeltem Zellstoff gewonnene Viscose ergibt beim Yerspinnen Faden lioher 
Nafifestigkeit (3 g pro Denier). ZweckmaBig verwendet man Fiillbader, die H 2S 04, 
Glucose, pflanzlichcs oder tier. Albumin u. (^NH.,)2SO, enthalt-en. (Aust. P. 17 903/1929 
vom 18/1.1929, ausg. 18/3. 1930.) E n g e r o f f .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: Comp. Franc. pour 
l’Exploitation des Proced. Th. Houston, Kunstseidenspmntopf, dad. gek., daB das 
gewebte Textilgut, aus dem der Spinntopf gefertigt ist, aus Metallfaden u. Textilfiiden 
besteht. (E. P. 310 009 vom 19/4.1929, Auszug veroff. 12/6.1929. F. Prior. 19/4. 
1928.) E n g e r o f f .

Aceta G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg (Erfinder: Erwin Biihler, Berlin-Lichten- 
berg), Verfahren und Vorrichtung zum Anspinnen trocken gesponnener Kunstfaden in 
einem Spinntopf bei ununterbroehenem Fadenlaufe, 1. dad. gek., daB zu Beginn des 
Spinnens zwischen der Abzugswalze u. einer Hilfswalze eine Schleife des laufenden 
Fadens ausgezogen, um die Abzugswalze geschlungen, in don ais Injektor ausgebildeten 
u. m it einem Luft- oder Gasstrom besehickten Spinntrichter eingefiihrt u. durch ihn 
nach AbreiBen des zurucklaufenden Teiles der Fadensehleife in den Spinntopf ein- 
gesaugt wird. — 2. Verf. zum gleichmaBigen Benetzen trocken gesponnener K unst
faden bei dem Verf. nach 1., dad. gek., daB die Bcnetzungsfl. m ittels einer fein regel- 
baren Tropfvorr. durch einen Trichter in den zylindr. Hohlraum zwischen AuBen- u. 
Imienrohr des Spinntrichters gelangt, sich an der unteren K ante des AuBenrohrs an- 
sammelt u. von dem senkreeht zur Triehterachse abgeschleuderten, schnellrotierenden 
Fadenstiick gleichmaBig abgestreift wird. Ansprueh 3 betrifft einen Einsaugspinn- 
trichter naeh 1. u. 2. (D. R. P. 504249 KI. 29a vom 28/7. 1929, ausg. 1/8. 
1930.) E n g e r o f f .

Aceta G. m. b. H., Berlin-Lichtenberg, Verfahren zur Herstellung von geformten 
Gebilden aus Cellulosederivaten unter Verwendung eines wss. Fallbades beliebiger Zus., 
1. dad. gek., daB dieses Fallbad m it einer m it ihm nicht oder nur teilweise mischbaren, 
dem zu formenden Gebilde gegenuber nahezu oder ganz indifferenten, kontinuierlich 
zu- u. abflieBenden Fl. uberschiehtet ist, welche das aus der Lsg. der Celluloseverb. 
ins Fallbad iibergegangene Losungsm. entsprechend dem Verteilungsgewieht extrahiert, 
so daB die im Fallbad yorbleibende Menge des Losungsm. stets konstant bleibt, wahrend 
das m it Losungsmm. beladene, gegebenenfalls durch wiederholte Verwendung an- 
gereicherte E straktionsm ittel durch Erhitzen oder durch Auswaschen m it W. vom 
Losungsm. befreit wird. — 2. dad. gek., daB das Extraktionsm ittel durch feine Off- 
nungen unten in das Fallbad ein tritt u. in Form feiner Tropfehen nach oben steigt, 
um dort kontinuierlich m it Losungsmm. beladen abzuflieBen. — 3. dad. gek., daB 
das zweckmaBig in einem zylindr. GefaB befindliche Fallbad einen in sich geschlossenen 
Kreislauf durchmacht, so daB dauernd neue Teile des Fallbades m it dem Extraktions- 

, m ittel in Beruhrung kommen, was eine geniigend gleiehmaBige Entfernung des Losungsm. 
aus allen Teilen des Fallbades zur Folgo hat. — 4. dad. gek., daB zur Erhohung der 
Extraktionsgeschwindigkeit Zirkulation des Fallbades u. Bewegung des fein verteilten 
Extraktionsm ittels durch die Fallbadsaule gleichzeitig zur Anwendung gelangen. — 
5. dad. gek., daB ais Extraktionsm ittel fette Ole, hohere Fettsauren oder Gemisehe 
dieser Stoffe unter sich oder m it anderen verwendet werden. — 6. dad. gek., daB die 
Koagulation der zu formenden Gebilde im wss. Fallbad nur bis zu einem bestimmten 
Grad erfolgt u. erst in der Extraktionsschicht vervollstandigt wird, wobei die fallende 
Wrkg. der°letzteren durch passende Wahl der Schichthohe u. der Temp. geregelt wird. 
(D. R. P. 505332 KI. 29 b vom 28/10. 1927, ausg. 16/8. 1930.) E n g e r o f f .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung fe in  zerriebener 
Massen aus CelluIosederivaten mit Faserstruktur. Man bearbeitet das Materiał m ittels 
Reibwalzen u. dgl. u. m ahlt es anschlieBend in geeigneten Voi‘r. Den Cellulosederiw. 
kann man zufugen: Harze, Nichtlósungsmm., Gemiselie solcher, aber aucli Losungsmm. 
u. Weichmaehungsmittel. Aus den Verf.-Prodd. werden Lacke u. piast. Massen her- 
gestellt. (F. P. 685162 vom 19/11. 1929, ausg. 5/7. 1930. D. Prior. 2/1. 1929. E. P. 
330 957 vom 16/3. 1929, ausg. 17/7. 1930.) E n g e r o f f .

X IX . Brennstoffe; T eerdestillation ; B eleuchtung; H eizung.
Ch. Berthelot, Die neuen Verfahren fiir die chemische Veru>ertung der Kohle. Fiir die 

Herst. von Botriebsstoffen u. Ammoniak aus Kohle verfiigt die neuzeitliche Technik 
heute iiber folgende Verff.: Verkokung bei tieferTem p., Verkokung bei hoher Temp., 
Hydrierung der Steinkohle u. des Primiirteeres, Red. des CO durch H  in Ggw. von 
Katalysatoren, Hydrierung in Ggw. organ. Sehwcrkorper. Die beiden erstgenannten 
Verff. liefern gasfórmige, feste oder fl. Stoffe, die sich fiir die Verwirklichung der 
3 letzten Verff. eignen. (Rev. Metallurgie 27. 381—91. Juli 1930.) K a l p e r s .

Ch. Ab-der-Halden, Der gegenwartige Stand der Tieftemperaturdestillation der 
Kohle. Ref. eines Vortrages m it mehreren Abbildungen verschiedener Ofensysteme. 
(Chemicke L isty 24. 226—32. 254—60. 10/6. 1930.) Ma u t n e r .

H. A. J. Pieters, Neue Wege fu r  Gewinnung und Anwendung der Steinlcohlen. 
Behandelt werden: Fórderung der Steinkohle (St.), St. ais Rohstoff, Carbonisation 
der St., Carbonisation bei hoherer Temp. u. neuere Gesichtspunkte dabei, Anwen- 
dungen von Steinkolilengas, Synthesen aus Wassergas. (Chem. Weekbl. 27. 542—46. 
20/9. 1930. Treebeek b. Heerlen, Limburg Staatsmijnen.) |  G r o s z f e l d .

Gaston De Vos, K ritik der Mełhoden zur Bestimmung des Agglutinationsvermdgens 
der Steinkohle. Vf. koinmt zu dem Ergebnis, daB alle Verff. zur Best. des Aggluti- 
nationsvermogens, beruhend auf der Koksprobe im Muffelofen, wegen ihrer unsicheren 
Ergebnisse, ihrer oft allzu oberfliichlichen Ausfiihrung u. ihrer schwierigen Arbeits- 
weise wissenschaftlich wertlos u. auch fiir die techn. Analyse zu verwerfen sind, weil sie 
keine Riicksicht auf den Asehengeh., die Zus. der Asche, ihren F .,  das hygroskop. W. u. 
die Feinheit nehmen, die alle bei der Verkokung in  den Kammerófen Bedeutung haben; 
sio sind durch don prakt. Vers., d. h. die Koksbereitung in einem gut geregelten Koks- 
ofen zu ersetzen. Ais Vorproben konnen der Vers. von F a y o l  auf Humussauro, dereń 
Best. nach F u c h s , die Verwitterungsprobe m it H 20 2 oder H N 0 3 u. wenn mSglich die 
Unters. m it Róntgenstrahlen dienen. (Natuurwetenschappelijk Tijdsehr. 12. 163—170. 
10/9.1930. Gent.) . G r o s z f e l d .

Hudler, Zur Frage der Vergasung backender Steinkohlen. Das besonders bei gas- 
reichen Kohlen die direkte Vergasung im Generator stórende Zusammenbacken erfolgt 
wie in  den Yorgasungsofen der Gaswerke durch trockene Dest. unter LuftabschluB, 
wobei Teerdiimpfe u. RuB genau wie bei den Steigrolirverstopfungen infolge plotzlicher 
starker Abkiihlung die Yerkittung bewirken. Die Abkuhlung bewirlct bei den Steig- 
rohren die iiuBere Luft, im Generator dagegen die period, zugefuhrte gróBere Menge 
kalter Kohle. Zur Vermeidung empfiehlt Vf. die Schaffung dauernder K ontinuitat 
aller Verhaltnisse, vor allem soli der zwischen Schachtdecke u. Brennstoffsehleuse 
angeordnete Kohlenvorratsraum kleineren Durchmesser ais der Schaeht erhalten, 
von keinem Gasstrom durehzogen werden u. ununterbrochen Kohle dem Generator 
zufuhren; so diirften selbst Backkohlen d irekt im Generator zu vergasen sein. 
(Feuerungsteolinik 18- 176—77. 15/9. 1930.) W o l f f r a m '

P. L. Petit, Die Gewinnung von Schicefel aus Steinkolilengas. Das Petitverfahren. 
W ahrend bei der alteren Form des Verf. die Regonerierung der K 2C 03-Lsg. durch 
L uft eine starkę Verdiinnung des abziehenden H 2S bis zu 0,1%  bedingte u. dam it 
die Verarbeitung zu S ausschloB, wird heute das gebildete K SH  durch C 0 2 im Kreislauf 
zers., worauf die entstehenden Gase durch Fe-Erde gehen u. H 2S u. HCN wie bei dem 
gewóhnliehen Gasreinigungsverf. absorbiert werden, das C 02 aber wieder frei in  den 
Kreislauf zuruekkehrt. Der Vorteil gegenuber dem alten Verf. besteht darin, 
daB diese Regeneratoren sehr klein gehalten werden konnen. Nach einer gewissen 
Aufnahme von H 2S wird Luft durchgeblasen u. dadurch ein Gemisch m it bis zu 50 
bis 60%  S gebildet, der dann durch CS2 oder Trichloriithylen estrah iert wird. (Natuur- 
wetenschappelijk Tijdsehr. 12. 155—61. 10/9. 1930.) " G r o s z f e l d .
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T. B. Glover, Carburiertes Wassergas und der Einfluji der Temperatur au f die Zu- 
sammensetzuntj des gebildeten Teers. Schrifttum, Zweck der U nters., Beschreibung 
der Vers.-Anlage, Arbeitskreislauf, Zus. des Blaugases u. A rt des Gasens, Beschaffen- 
heit des yerwendeten Gasols, Ergebnisse der Unterss. (Gas Journ. 191. 702—04. 
24/9. 1930. Buenos Aires, The Prim itiva Gas Comp.) W o l f f r a m .

Briand Mead, S. S. Shaffer und E. Camp, Korrosion bei Grackapparaturen. 
Bei Verwendung von sauren Rohmaterialien fiir die Crackung yon Petroleumriick- 
standen haben sich 2 Moglichkeiten bewahrt: ais erste dio Neutralisation der sauren 
Bestandteile m it K alk etc.; ais zweite die Ver\vendung saurebestandiger Legierungen 
an s ta tt der Stahlrohre. Vff. verwenden mit gutem Erfolg eine Fe-Legierung m it ca. 
18% Cr u. 8%  Ni. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 42. 122. 6/3. 1930.) L o e b .

Yuzaburo Nagai, Einflup von Antiklopfmitteln auf die Gesehwindigkeit der Flammen- 
bewegung in  einem geschlossenen Rolir. (Vgl. C. 1930. II . 661.) Vf. untersuchte den 
EinfluB von Tetramethylzinn, Tetramethylblei, Diathylselen auf die Gesehwindigkeit 
der Flammenfortbewegung in Misehungen von Luft mit KW-stoffdampf (vgl. C. 1929.
I. 1532) in einem Glasrohr yon 26 mm innerer Weite u. 110 cm Liinge, dessen beide 
Enden bei der Verbrennung geschlossen waren. In  Tabellen u. Diagrammen wird die 
Wrkg. der genannten Verbb. auf die mittleren Geschwindigkciten der Flamme iiber 
eine Strecke von 100 cm, 5 cm liinter dem Entziindungspunkt angegeben. Im  Einklang 
m it fruheren Befunden ergab sich, daB die mittleren Geschwindigkciten der Flamme 
merklick kleiner werden durch Zusatz geringer Mengen der anfangs genannten Verbb. 
Diese Abnahme der Gesehwindigkeit ist aber weit gróBer im g e s c h l o s s e n e n  
Rohr ais im offenen. Diese Tatsache wird dadurch erkliirt, daB eine geringe Anderung 
in der Differenz zwischen der Flammentemp. u. der T. F. P. T. (theoret. Flammen- 
fortpflanzungstemp.) die Flammengeschwindigkeit im geschlossenen Rohr yiel starker 
ais im offenen beeinfluBt. Die groBere Wrkg. im geschlossenen Rohr erklart sich femer 
durch die Turbulenz in der Gasmischung, die die Temp. der Flamme herabsetzt, durch 
die dio yerbrennbaren Mole aktiviert werden. — Die mittlere Gesehwindigkeit der 
Flamme in der Mischung yon 2,25% KW-stoff u. 97,75% Luft wird durch Zusatz 
der Antiklopfmittel solange yerringert, bis deren Menge 0,10% betriigt. Zusatz von
0,20% erhóht die mittlere Gesehwindigkeit, weil die Gesehwindigkeit dann im liinteren 
Teil des Rohres wachst. In  den ersten 60 cm des Rohres yerlangsamt sich die Bewegung 
bei Zusatz yon 0,20% Antiklopfmittel starker ais m it 0,10%. Wenn niimliek die 
Anfangstemp. niedrig ist, yerlangsamt sich die Fortpflanzung der Flamme, dadurch 
yerringert sich die Turbulenz der Gasmischung u. so wird auch die Wrkg. der A nti
klopfmittel ani Rohrende gehemmt, wo die Turbulenz am starksten auftritt. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 33. 296 B—299 B. Aug. 1930. Tokyo, Imperial Uniy. 
Departm. of Applied Chem. Faculty of Engin.) N a p h t a l i .

— , Probenahme und Untersuchung von Sclimierólen und Fetten. Entwurfe der 
belg. „Association de Standardisation“ . (Ind. chim. Belge 1. 431—38. Sept.
1930.) Sc h o n f e l d .

Alfred J. Stamm, Eine elektrischc Leitfahigkeitsmethode zur Bestimmung des 
Feuchtigkeitsgehalts von Holz. Es wird ein einfacher, fester u. transportabler App. 
zur Messung der elektr. Leitfahigkeit zur Best. des Durchschnittsgeh. an Feuchtigkeit 
im Holz beschrieben. Durch einen Zeigerkontakt wird die Messung direkt in Werte 
der durchschnittlichen Feuchtigkeit ubertragen. Es wurden 160 Proben untersucht, 
die Abweichung yon den bei Ofentrocknung erhaltenen W erten betrug 0,6— 1,7% 
an absolutem Feuchtigkeitsgehalt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 240—44. 
15/7. 1930. Madison, Wis.) Ju n g .

X X I. Leder; Gerbstoffe.
Mario Cuccodoro, Studie uber die Dissoziation von Calciumhydroxyd. Da beim 

Kalken yon H auten u. Fellen der pH-Wert der Ca(OH)r Lsgg. eine wichtige Rolle spielt, 
ist es von Interesse, zu wissen, inwieweit die Mol.-Konz. des gel. Kalkes auf den ph- 
Wert yon EinfluB ist. Vf. hat fiir Mol.-Konzz. von 0,02—0,0013 den entsprechenden 
PH -W ert fest^estellt. Seine Resultate stimmen gut iiberein m it den yon W il s o n  
(Chemistry of Leather Manufact. 1 [1928]. 1 1 2 ) fiir Ba(OH )2 gefundenen Werten. 
(Boli. R. Staz. Industria Pełli 8. 5—8. 1930. Turin.) W e i s s .

L. Keigueloukis, tiber „alkalische Gerbung von Sohlledem nach Methode Pawlo- 
toitsch. (Y o rtrag .)  B eschreibung  des G erbvorgangs (C. 1929. II. 1121) u. se iner Theorie
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(C. 1928. I. 1926). Scliilderung des Fabrikationsgangs in der Taganroger Lederfabrik 
nach den Angaben von P is s a r e n k o  (Westnik der Lcdcrindustrie u. des Lederhandels
1928. 380) u. Bemerkungen iiber Eigg. des alkal. gegerbten Lcders u. seine Brauch- 
barkeit ais Sohl- u. Riemenleder. (Ledertechn. Rdsch. 22. 81—83. 31/8. 1930.) Se l i g .

Chas R. Rice, Mischungen zum Lederfeticn. Vorschriften fur die Zus. von F ett- 
liokern u. Fettgemischen fiir Spezialleder, z. B. Verdeck- u. Nahriemenleder. (Leather 
Manufacturer 41. 151—52. Aug. 1930.) Se l i g s b e r g e r .

Fini G. A. Enna, Prozesse der Lacklederherstellung. Vf. bespricht die fiir Lack- 
leder wichtigen Faktoren in den Arbeiten der Wasserwerkstatt, bei der Gerbung, beim 
Fetten u. Zurichten, besonders das Arbeiten m it Ol- u. Celluloselacken u. die Bedeutung 
ihrer Zusatze, z. B. von Troeknungsmitteln u. Anilinfarben, u. erteilt dabei vielfach 
aus eigener Erfahrung prakt. Ratschlage. (Leather World 22. 36—38.116—18. 196—98. 
412— 13. 593—94. 17/7. 1930.) Se l i g s b e r g e r .

Gr. Genin, Die Seifen der Metalle und ihre Anwendung in der Industrie des Leders 
und seiner Ersatzsloffe. Vf. weist auf die yerschiedenen Verwendungsgebiete von Seifen 
der Schwermetalle hin, von denen die Seifen des Fe, Ni, Co u. Cr zum Undurchliissig- 
machen von Leder u. zur Herst. von Lederlacken u. Al-Seife zur Kunstlederherst. 
dienen. A is Emulsionen sind sie fiir die Lederzurichtung wichtig. Nach einer Arbeit 
von W . F. W h i t m o r e  u . M. L a u r o  wird iiber ihre Darst. aus den M etallacetaten 
u. einer Alkaliseife in alkoh. Lsg. u. iiber Farbę, FF. u. besondere Eigg. einzelner Seifen 
bericlitet, liauptsachlich iiber die Zn- u. Ni-Verbb. der Laurin-, Palmitin-, Stearin-, 
Ol- u. Erucasaure. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1930. 238—42. 17/8.) S e l i g .

Bureau of standards, Verbrennungswdrme von Leder. Um die Rentabilitiit der 
Verfeuerung von Lederabfallen, wie sie in der Schuhindustrie anfallen, abschatzen 
zu konnen, wurden die Verbrennungswarmen zweier Schuhledersorten, von chrom- 
gegerbtem Kalboberleder u. von natiirlich gegerbtem Sohlleder, bestimmt. (Journ. 
Franklin Inst. 210. 253. Aug. 1930.) ScHNURMANN.

R. W. Frey, L. R. Leinbacll und E. O. Reed, Analysen einiger englisclier Buch- 
Underleder. (Leather World 22. 674—75. 14/8. 1930. — C. 1929. II . 2627.) Se l i g .

Wilhelm Vogel, Uber den Bodensatz bei Oerbextrakten. Die Sedimentierungs- 
methode von K u b e ł k a  u . N e m e c  (C. 1 9 3 0 .1. 318) zur Best. des Unlóslichen in  Gerb- 
estrak ten  wurde zur Messung der Bodensatzhólie von 1— 14° Be. starken Auflósungen 
einiger Gerbextralite herangezogen. Es zeigte sich, daB bei yerschiedenen H erst.- 
Partien derselben Extraktmarlce die Bodensatzbldg. in ihrer Abhangigkeit von der 
Konz. u. in  ihrer maximalen Hóhe ziemlich schwanken kann. Die Ergebnisse werden 
in kurvenmaBiger Darst. veranscbaulicht. Die Best. des Unlóslichen in analyt. Lsgg. 
der Gerbextrakte gestattet keine Ruckschliisse auf die Sehlammbldg. im Betrieb. 
(Gerber 56. 129— 32. 25/8 . 1930.) S e l i g s b e r g e r .

L. Meunier und M. Lesbre, Uber einige Anicendungen des m it einer jiholoelelc- 
fischen Zelle arbeitenden Colorimeters. Nach einer Beschreibung der Technik einer 
pn-Best. m ittels des photoelektr. Colorimeters berichten Vff. von einer Unters. von 
wss. Lsgg. von [CrCl2(H20).,]Cl +  2 H 20. U ntersucht werden Lsgg. von 4,45 g, von 
44,5 g u. von 35 g pro 1 bei 25°. Die R k k .:

Ł [CrCL(H.>0).,]Cl +  H.,0 — >  [CrCl(H„0)s]CL u.
[Cr'Cl(H20 )5]Cl2 + 'H 20  — > [Cr(H2O)0]Ci3 

werden kompliziert durch Hydrolyse- u. Polymerisationsrkk., die von Leitfahigkeits- 
messungen nicht stets erfaBt werden konnen. Dagegen gestattet die Existenz der 
Maxima im Violett, BIau u. R ot die Erfassung auf photoelektr. Wege. Aus [Cr(H2O)0]Cl3 
bildet sich durch innere Hydrolyse [Cr0H(H 20 )5]Cl2 +  HCl u. das bas. Chlorid kann 
sich polymerisieren nach:

Cl2 [ ( IL O h C rC ^ y  - f  [ IJ)5S>C r(H łO)4] c i3 =  [(H20)4C i< g g > C r(H 20)4] d 4+ 2 H 20
Durch weitere innere Hydrolyse kann  sich [Cr(0H)2(H20)4]Cl bilden u. durch Poly
merisation seehs solcher Moll. ein Komplex der Bruttoformel [Cr(0H,)(H 20 )4]6Cl6. — 
Die Yerhaltnisse der Unters. sind den techn. Bedingungen angepaBt. Zwei Lsgg. eines 
Chromsalzes gleicher Konz. an  Cr20 3 sind erst dann aquivalent, wenn die Unters. 
mittels des photoelektr. Colorimeters ident. K urven ergeben hat. Der Zustand der 
Lsgg. laBt sich in  jedem Umwandlungsstadium photoelektr. erm itteln. (Chim. e t Ind . 23. 
Sond.-Nr. 3. bis. 536— 43. Marz 1930. Lyon, Uniy., Lab de Chimie Ind .) L e SZYNSKI.
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C. G. Shaw, Ontario, Canada, Impragnieren von Leder. Leder wird m it Kautschuk, 
gegebenenfalls unter Zusatz von Fiillstoffen, impragniert u. dann mittels eines Be- 
sohleunigers u. S vulkanisiert. Gecignete Beschleuniger sind Piperidinpentamethylen- 
dithiocarbamat oder Zinkathylzanthat. (E.P. 331263 yom 19/2.1929, aus". 24/7. 
1930.) A l t p e t e r .

Quaker Oats Co., Cliicago, iibert. von: Carl S. Miner, Chicago, Farbstofflosungen 
zum Fdrben von Leder oder anderen zur Herstellung von Schuhen oder Handsćhulien ver- 
wendeten Stoffen. Zur Herst. der Lsgg. yerwendet man Furanderiyy., wie Furfurol, 
Furansaureester, wie Methyl-, Athyl-, Propyl-, Butyl- oder Amylester, ferner Furfuryl- 
allcohol, Furylacetat oder Tetrahydrofurfurylalkohol. Die F uranderiw . konnen ais all- 
einige Lósungsm. oder zusammen m it A. oder anderen Lósungsmm. yerwendet werden. 
Beispiel: 5—10 Teile alkoliollósliches Nigrosin (Color-Index No. 864) werden m it 
60—75 Teilen A. u. 20—25 Teilen Furfurol gemischt. Die Mischung wird in einer 
Mischmaschine bearbeitet, bis der Farbstoff gel. u. die Mischung liomogen ist. Etwaige 
ungel. Teile werden abfiltriert. Es kóimen auch andere alkohollósliclie, wasserlósliche 
oder óllosliche Farbstoffe yerwendet werden. Die Lsgg. dringen gut in das Leder ein 
u. erzeugen haltbare Farbungen. Die gefarbten Schuhe iiben keine tox. Wrkg. auf 
die H aut aus, wie es gelegentlick der Fali ist, wenn Anilin  oder Nitrobenzol ais Lósungsm. 
fiir die Farbstoffe yerwendet wurde. (A. P. 1760 076 yom 4/2.1927, ausg. 27/5. 
1930.) ___  SCHMEDES.

Hubert Maclion, Die Bestimmung und Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration (pn)
in der Gerberei. Freiberg i. Sa.: Selbstyerlag d. Vf. 1930. (50 S.) 8°. SI. 2.50.

X X II. Leim ; Gelatine; K lebm ittel usw.
E. Sauer, Vber Leimprufung. (Vgl. C. 1930. I I . 1481.) Die wissenschaftliche

Priifung auf Bindekraft, Yiscositat, Bestandigkeit, auf Sehaumen, W., Asehe, Saure, 
F e tt gewiihrleistet eine zuyerlassige Beurteilung. In  den meisten Fallen geniigt die 
Viscositatsmessung. Fiir Hautleime bedeutet eine Visćositat 3—4 gute, 4— 6 sehr 
gute, uber 6 Sonderąualitat. Die auBere Form hat auf die Qualitat keinen EinfluB. 
(Melliands Textilber. 11. 461—63. Juni 1930. Stuttgart.) S w e r n .

F. L. De Beaukelaer, J. R. Powell und E. F. Bahlmann, Eevidierte Standard-
methoden zur Viscositdts- und GallerlfesligkeUsbestimmung von Leim. (Vgl. C. 1925.
I. 190.) Eingehende Beschreibung der yon der amerikan. „National Association of 
Glue M anufactures" Atlantic City am 10. April 1930 angenommenen reyidierten 
Methodcn vom 10. Oktober 1923. Von der Probe (Vorsehriften iiber Probenahme 
vgl. Original) werden je 2 l2,5% ig. Lsgg. durch Einwaage von 15,00±0,03 g u. 105±
0,25 g dest. W. von 15° in den fiir die Gallcrtfestigkeit bestimmten GefiiBen unter 
Riihrung m it einem abgerundeten Metallstab bei 10—15° ea. 12 Stdn. eingeąuollen, 
dann, um ein Springen des diekwandigen Glases zu vermciden, kurz in W. von 20 bis 
30° gebracht u. innerbalb 15' in  eine W.-Bad yon 70° auf 62° erwarmt. Wahrend der 
Erwarmung wird die Flasche m it Gummistopfen verschlossen u. bestandig gedreht, 
um homogene Mischung zu erzielen. Schiitteln yerringert die Viscositat, die in der 
B l o o m p i p e t t e  (Fig. im Original) bei 60±0,2° durch die Best. der Durchlaufs- 
zeit von 100 ccm bestimmt u. in Millipoisen ausgedriickt wird. Die gewóhnlichen 
Leime haben Viscositaten von 20—175 Millipoisen (Kalibrierung der Viseosimeter 
vgl. C. 1924. II . 371). Nach der Viscositatsbest. laBt man die Lsg. in das Standard- 
gefaB ablaufen, yerschlieBt m it durchbohrtem Stopfen, kiihlt auf 45° im W.-Bad ab, 
schwenkt zur Aufnahmc des Kondenswassers um u. bringt dann die GefiiBe in ein 
Kiihlbad (empfohlen wird das von der S a r c o C o m p a n y )  von 10±0,1° u. laBt 
diese mindestens 16, hóchstens 18 Stdn. darin erstarren. Die Gallcrtfestigkeit wird 
bestimmt im B l o o m g e l o m e t e r  (Abb. im Original) durch das Gewicht, das er- 
forderlich ist, um einen zylindr. Stempel von 12,7 mm Durchmesser genau 4 mm tief 
in die Gallerte zu drucken. Die Belastung mit Sehrot, 200 g in 5", erfolgt automat. 
(Ind. engin: Chem. Analytical Edition 2. 348—51. 15/7. 1930.) G o e b e l .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Verfdhren zum Zusammenfugen 
von Holz- oder Papierflachen mit Flachen aus Holz, Papier oder Metali. Ais Verbindungs- 
mittel fiir die Flachen yerwendet man bei hóherer Temp. oder unter Druck erweiehende 
B latter aus Estern beliebiger Sauren, Kohlenhydraten oder Athern oder Stoffen, welche
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diese enthalten. (F. P . 679 607 vom 31/7. 1929, ausg. 15/4. 1930. D. Prior. 14/9. u. 
3/11. 1928.) Sc h u t z .

X X IV . Photographie.
Liippo-Cramer, Gibt es eine photographisehe Forsćhungl Auseinandersetzung mit 

der Ansieht einiger Autoren (P l o t n ik o w , H a r t u n g ), daB die photographisehe P latte 
zwar ais Hilfsmittel fiir wissenschaftliche Unterss. benutzt werden konne, nicht aber 
das Objekt wissenschaftlicher Forschung sein komie. (Photogr. Industrie 28. 954—55. 
3/9. 1930. Schweinfurt.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli, Bemerkung zu Silbersteins ,,Quantentheorie der pliotographisclien 
Bontgenstrahlen-Exposition“. Zuriickweisung der von T o y  (C. 1930. I I .  1813) gegen 
die Theorie von T r i v e l l i  u . S i l b e r s t e i n  (C. 1930. I I . 681) erhobenen Ein- 
wilnde. (Photographie Journ. 70. 438. Sept. 1930. Rochester, N. Y., Eastm an Kodak 
L ab .)  L e s z y n s k i .

N. Barabasckew und B. Semejkin, Uber die Wirkung der Temperatur au f die 
photographisehe Platte. Durch systemat. Unterss. innerhalb des Temp.-Bereiches von 
+21° u. —16° w erd en  an IL F O R D -M onarchp latten  u. a. Emulsionen d ie  fr iih e r  (A s tro 
nom. Nachr. 236 [1929]. Nr. 5662) an A g f a -  E xtrarapidplatten erhaltenen Er- 
gebnisse bestatigt, nach denen die Gradation m it sinkender Temp. abnimmt. Der 
Charakter der Yeranderungen der p h o to g ra p h . D. m it der Temp. is t aus den im 
Original gegebenen K urven ersichtlich. Die Ergebnisse besagen, daB m an bei der Ver- 
wendung photograph. Emulsionen f iir  photometr. Zwecke vorsichtig sein muB u. die 
Skala fiir  die Reproduktion der Schwarzungen bei derselben Temp. kopieren muB, 
boi welcher das Objekt selbst photographiert wurde. (Ztschr. wiss. Photogr., Photo- 
physik u. Photochem. 28. 221—28. Sept. 1930. Charków, Ukrain. Kammer f. MaBe 
u. Gewichte.) LESZYNSKI.

J. Narblitt, Uber den Herscheleffekt. Verss. iiber den Herscheleffekt an photograph. 
Papieren u. P latten  u. iiber die Wrkg. von Desensibilisatoren auf photograph. P latten. 
Am Tuma Progress-Papier (Gaslichtpapier) t r i t t  der Herscheleffekt noch stiirker auf 
ais am Satroxpapier. Vf. nimm t an, daB der Effekt an allen photograph. Papieren 
nachweisbar ist. Durch Baden in  dest. W. wird die Empfindliehkeit des Satroxpapiers 
erhoht, der Herscheleffekt vermindert. Na+, NH.1+, Mg++, Zn++, Cd++, A1+++, 
Pb++, UO„++, Mn++, Co++, Ni++, CH3COO-, NO3- ,  F -  u. S 04—  rufen keine oder 
nur eine geringe Empfindlichkeitsverminderung des gewasserten Satrox-Universal- 
papiers hervor. K+, in  starkerem MaBe Cr+++ u. Fe++ sowie Fe+++ u. Cu++ u. am 
stiirksten von den Kationen VO++ Yermindern die Empfindliehkeit des Papiers. Von 
den Anionen bewirken J _, B r-  u. Cl-  eine in der angegebenen Reihenfolge abnehmende 
Empfindlichkcitsverringerung. Auf den Herscheleffekt wirken verstarkend von den 
Kationen Cu++, Fe+++ u. besonders ausgepragt VO++, von den Anionen in steigendem 
Mafie Cl- , B r-  u. J _, wahrend F~ vielleicht sogar verringem d wirkt. — Der Herschel
effekt des gewasserten Papieres wird erhoht, wenn das Papier in nassem Zustande 
rot nachbelichtet wird. Besonders stark  tr i t t  diese Erscheinung hervor, wenn die 
Papiere in Eisenoxyd- oder Vanadylsalzlsgg. gebadet werden. Am besten lafit sich 
diese Tatsache durch eine beschleunigte Oxydation oder Koagulation deuten; im Falle 
nur gewasserten Papiers -kórnite es sich auch um eine beschleunigte Dispersion des 
photolyt. Silbers handeln. — Die Rotempfindlichkeit des gewasserten Satroxpapieres 
ist im Gegensatz zu der des ungewasserten nicht gering.

Empfindliche P latten, dereń Gesamtempfindlichkeit hoch ist, eignen sich ebenso- 
wenig wie unempfindliche P latten  m it einer hohen Rotempfindlichkeit zur H errorrufung 
des Herscheleffekts, wahrend gewóhnliche unempfindliche photomechan. Troeken- 
platten oder D iapositivplatten ( f —6° Sch.) sehr geeignet sind. Durch Behandlung mit 
Salzlsgg., Oxydationsmitteln oder Desensibilisatoren erhielt Vf. an allen untersuchten 
hochempfindlichen — auch an den panchromat. — einen „Herscheleffekt". Es konnen 
nach Belieben durch langerwelliges Licht entstandene latente Bilder durch kiirzer- 
welliges ausgelóscht werden u. umgekekrt; auch konnen latente Bilder durch Licht 
der gleichen Farbę wic das, welches sic hervorrief, ausgelóscht werden. Vanadyl- 
nitrat bewirkt bei empfindlichen P latten  eine starkę Empfindlichkeitsverminderung 
u. wirkt auch zerstorend auf das latente Bild. — Zur Deutung der Ergebuisse wird 
das von ScHAUM (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 6 [1908]. 6)
zur Erklarung der Solarisation vorgeschlagene Schema A — >- B ---- >- C (A =  Halogen-
silber, B =  entwicklungsfahige Substanz, C =  nicht entwicklungsfahige Substanz)
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herangezogen. tJber die N atur der Substanz C wird keine Aussage gemacht. (Ztschr. 
wiss. Photogr., Photophysik u. Photoehem. 28. 191—220. Sept. 1930. Dresden.) L e s z .

Llippo-Cramer, Konzentrationsparadoxien. Vf. fand, daB das latente Bild von 
Para-Phenylendiaminbase weitgehend zerstort wird, u. daB dabei verd. Lsgg. haufig 
wirksamer sind ais konzentrierte. Die Erscheinung ist stark  von der Anwesenheit 
von Br-Ionen abhangig: Die Abschwachung ist nur gering, wenn die Schicht von Br- 
Ionen moglichst frei ist; die Paradoxicn treten dann iiberhaupt nicht mehr auf. Vf. 
zeigt die Erscheinung an einer Anzahl Diagrammen u. yersucht, eine Erklarung dafiir 
zu geben. (Kinotechnik 12. 441—44. 20/8. 1930.) L e i s t n e r .

H. H. Schmidt, Uber Sensibilisierung des Jodsilbers. Erwiderung an Liippo- 
Cramer. Erwiderung auf eine Bemerkung in der C. 1930. I. 1182 referierten Arbeit 
von L u p p o -Cr a m e r . Hinweis auf die vom Vf. (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 3514) gegebene Theorie 
der KeimbloBlegung. (Kinotechnik 12. 410. 5/8. 1930. Munchen, Wiss. Lab. d. Fa.
0 .  P e r u t z .) L e s z y n s k i .

M. Mudrov5iĆ, Oleichzeitige Einwirkung von Isocyaninen und kleiner Mengen der 
Desensibilisatoren a u f pliotograpliische Platten. (Vgl. C. 1928. II. 1172.) Es wird unter- 
sucht, wie ein Zusatz von Desensibilisatoren zu Isocyaninen, der auf ihre Licht- 
empfindlichkeit von wesentlichem EinfluB ist, auf die Panchromatisierung der P latten 
wirkt. Es ergibt sich, daB die desensibilisierenden Farbstoffe bei pdeicher Verringerung 
der Blauempfindlichkeit des Bromsilbers sehr yerschieden die Farbempfindlichkeit 
becinflussen, u. zwar diejenigen Farbstoffe, die Farbenempfindlichkeit starker ais 
die Blauempfindlichkeit, die in der Sonne das Ausbleichen der Isocyanine beschleunigen, 
wahrend diejenigen die Panchromatisierung nicht storen, die das Ausbleichen nur wenig 
oder gar nicht beschleunigen. Ais Beispiele werden Verss. m it Pinachrom u. Pina- 
verdol ais Sensibilisatoren u. m it Capriblau, Flanindulin, Malachitgriin, Methylenblau, 
Neumetliylenblau u. Phenosafranin ais Desensibilisatoren angefuhrt. (Photogr. Industrie 
28. 953— 54. 3/9. 1930. Zagreb, Uniy., Physik.-chem. Inst. d. Techn. Fakultat.) L e s z .

Erwin Fuchs, Zur Herstellung hoclistempfindlicher Photomaterialien. Besprechung 
der wesentlichsten Faktoren, die die Herst. der in der letzten Zeit in den Handel ge- 
kommenen hóchstempfindlichen Emulsionen ermóglichen. (Photogr. Industrie 28. 
981—84. 10/9. 1930.) L e s z y n s k i .

F. E. Chasemore, Fortscliritte der Pliotograpliie aus der Luft. Fortschrittsbericht 
1924— 1930. (Brit. Journ . Photography 77. 509— 10. 22/8. 1930.) L e s z y n s k i .

L. Lobel und M. Dubois, UmkehrentwicUung von Papier. (Vgl. C. 1930. I I . 
1815.) Vff. geben nun fiir eine Anzahl Papiersorten genaue Arbeitsvorschriften fiir 
die Umkchrentw. Sie enthalten die minimale Dichte, die das yerwendete Diapositiv 
haben muB, u. die fur die erste u. zweite Belichtung notige Beleuchtung u. Belichtungs- 
zeit. (Rev. Franęaise Photographic 11. 261—62. 1/9. 1930.) L e i s t n e r .

E. Magin, Das Kuhnsche Zweiplaltenverfahren im Chimmidruck. Wenn die beiden 
Teilplatten, die je nur einen Teil des ganzen Helligkeitsumfangs im Objekt wiedergeben, 
fiir Gummidruck yerwendet werden sollen, empfiehlt Vf., dio Vereinigung nicht schon 
bei der Herst. des Diapositivs yorzunehmen, sondern erst beim Druck selbst. (Photogr. 
Rdsch. 67. 369—71. Sept. 1930.) L e i s t n e r .

A. Seyewetz, Uber die Reaktionen bei den verechiedenen Verfahren zur Auflósung 
des Silberbildcs. (Chim. et Ind . 23. Sond.-Nr. 3. bis. 442—45. Marz 1930. — C. 1930-
1. 3516.) L e s z y n s k i .

— , Formalin, tjbcr die Anwendungen, die das Formalin in  der Photographie 
findet: Gerbung der Gelatine, ais Zusatz zu Hartefisierbadern, ais Zusatz zum Ent- 
wickler an Stelle von Alkali, zur Herst. von Ag-Spiegeln, bei der Ablósung der Gelatine- 
schicht vom Glase. F iir alle angegebenen Anwendungsarten sind Rezepte angegeben. 
(Rey. Franęaise Photographie 11. 269—71. 1/9. 1930.) L e i s t n e r .

H. Arens und J. Eggert, Die Aktinitdt und FarUemperatur des Magnesiumband- 
und BUtzlichtes. (Vgl. C. 1928. II. 2695.) Zuriickweisung der K ritik  E d e r s  (C. 1930.
I. 1886) an der Arbeit von B e c k  u . E ggep .T (C. 1927. II . 1323). Vff. geben eine Zu- 
sammenstellung der gebrauchlichen Artcn yon Aktinitatsangaben u. schlagen den Aus- 
druek„G ram m aktinitat“ vor, worunter in der yorliegenden Arbeit, die sich ausschlieBlich 
mit Mg-Lichtquellen befaBt, zu yerstehen ist: Die aktin. Lichtmenge yon 1 g yer- 
bronnenden Ma^nesiums — bezogen auf ein bestimmtes photograph. Materiał. Es 
wird erneut bestatigt, daB die A ktinitat des Blitzlichtes die des Bandlichtes meist uber- 
trifft; hierfiir spricht sowohl die relative spektrale Zus. der beiden Lichtąuellen ais
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auch der Vergleich der von ilinen ausgesandton Gesamtenergie der Strahlung. Die 
fruheren Angaben iiber die Farbtem p. des Blitzlichtes werden korrigiert. In  Uberein- 
stimmnng m it den Befunden E d e r s  wird fu r diese Farbtem p. jc tzt ein W ert in  der 
Nahe von 3350° absol. angegeben. (Ztschr. wiss. Pliotogr., Photophysik u. Photo- 
chem. 28. 1G9—77. Sept. 1930. Dessau u. Leipzig, Wiss. Zentral-Lab. d. Photogr. 
Abt. d. I. G. Farbenind. [Agfa].) L e s z y n s k i .

Paul Lob, Uber subjektive ScJncarzungsmessungen. Vf. erlautert an  H and zahl- 
reicher Skizzen die Konstruktionsprinzipien der wichtigsten Photometer: Keil-, 
Polarisations-, Blendenphotometer, ferner das HARTMANNsche Mikro- u. das L u m m e r - 
BRODHUNsche Kontrastphotometer. (Kinotechnik 12. 435—41. 20/8. 1930.)- L e i s t .

H . A rens und J . E ggert, Zur Frage des Ursilbergehalts und der Keimbildung in 
photographischen Emuhioncn. (Vgl. A r e n s  u .  J e s s i e n ,  C. 1930. I .  1578.) Stellung- 
nahme zu den Ergebnissen von W e i g e r t  u . L u h r  (C. 1930. I .  1185). Nachdem durch 
durch Austauschverss. Ubereinstimmung zwischen den beiderseits benutzten Analysen- 
methoden festgestellt worden war, ergab sich fiir Auskopierschichten nach Y a l e n t a  
eine m it der Lagerzeit der Schichten wachsende Menge an Ursilber. Fiir n. photo- 
graph. Schichten dagegen ergab sich aus einer W ied erh o lu n g  der W EiG ERTschen 
Verss., daB die Ursilberwerte erheblicli schwanken; dieser Befund fiilirt zu dem SchluB, 
daB sich der Silberthiosulfatkomples, der beim Fhrieren entsteht, vom Ursilbergeh. 
der Schicht anatyt. nicht eindeutig trennen laBt, u. daB die von W e i g e r t  u. L u h r  
angegebenen Ursilbermengen fiir n. pliotograph. Schichten zu lioch sind. Dieser 
Ursilbergeh. (10-7 g Ag-cm_2-Scliicht) erscheint auch zu hoch im Vergleicli zu den 
Ag-Mengen, die sich aus den Verss. yon E g g e r t  u .  N o d d a c k  (C. 1924. I. 855) durch 
Estrapolation fur die M. des latenten Bildes ergeben (z. B. 10- u  g A g -cm-2 Schicht 
f i ir  die Scliwarzung s — 1). Auch rein theoret. Betrachtungen fiihren zu einem iihn- 
lichen Wert. Desgleichen erscheint der Ursilbergeh. (G-1011 Ag-Atome cm~2) zu hoch 
im Vergleich zu den Mengen gewisser Substanzen, die an photograph. Schichten eine 
Empfindlichkeitssteigerung (7 • 1012 Moll. Thiosinamin cm-2) oder einen Empfindlicli- 
keitsriickgang (1012 Moll. Methylenblau cm-2) yerursachen. SchlieBlich erscheint der 
Ursilbergeh. auch zu groB im Vergleicli zu den gleichen Mengen von kolloidem Ag 
von einem Dispersionsgrade gleicher GróBenordnung, gemessen a m  W ach stu m s- 
yermogen beider Keim arten im physikal. Entwickler. — Vff. betonen, daB sie die 
W EiGERTsche Micellartheorie bewuBt auBer Acht gelassen haben, obwohl sie es nicht 
f i ir  unmoglich halten, daB es gelingt, auch die von W e i g e r t  beobachteten Richturigś- 
effekte an photograph. Schichten m it den klass. Yorstellungen in Einklang zu bringen. 
(Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 28. 178—90. Sept. 1930. Dessau 
u . L eipzig , Wiss. Zentrallab. d. Photogr. Abt. d. I . G. Farbenind. [Agfa].) L e s z .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., Herstellung ton Lichtbildem, 1. dad. gek., 
daB man Schichten aus solchen organ, lichtempfindlichen Stoffen, die m it Silberlsgg. 
nach bekannten physikalischen Entwieklungsmethoden Bilder liefern, belichtet u. das 
Bild durch Behandlung m it an sich bekannten schwermetallsalzhaltigen Tonungs- 
badern hervorruft u. gegebenenfalls m it anderen Metallsalzen noch weiter tont. — 
Nach dem Unteranspruch konnen die Tomingskomponenten der Schicht einyerleibt 
werden, in welehem Fallo lediglich m it W. entwickelt wird. (D.R. P. 506 413
KI. 57 b vom 30/8. 1929, ausg. 4/9. 1930.) G r o t ę .

Neulipa G. m. b. H. Fabrikation neuzeitl. Lichtpauspapiere, S tu ttgart, Her
stellung von Diazotypien unter Verwendung von m it Diazorerbindungen impragnierten 
Papieren, 1. dad. gek., daB dic beliehteten Lichtpauspapiere m it einer den Entwickler 
enthaltenden, iiuBerlich troeknen M. in Beriihrung gebraeht werden. — 2. dad. gek., 
daB die den Entwickler enthaltende M. aus W., Glycerin u. Gelatine, Phlorogluein
u. Soda besteht. (D. R. P. 506 412 KI. 57b vom 29/10. 1929, ausg. 3/9.1930.) G r OTE.

Oxford Varnish Corp., Detroit, Michigan, iibert. yon: Lloyd V. Casto, Detroit, 
Reproduktion von Nuturmustem au f Oberflachen. Die zu yerzierende Oberflache wird 
zunaehst m it einem Uberzug in der Grundfarbc des Musters ais Druekgrund yersehen, 
worauf das N aturm uster photomechan. reproduziert u. aufgedruckt wird. Der Druck 
wird schlieBlich m it einem transparenten Lack iiberzogen. (A. P. 1773 948 vom 28/3.
1928, ausg. 26/8. 1930.) G r o t ę .
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